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Vorwort 

»Kritischer Hurnanismus hat 
die Seele des Packesels und 
den Stachel der Wespe.» 

Der vorliegende Sammelband dokurnentiert exemplarisch drei For
schungsbereiche des auch mit altorientalistischen, bibel- und litera
turwissenschaftlichen Studien, nicht zuletzt aber mit Beitriigen zur 
Nietzsche-Forschung hervorgetretenen Tiibinger Altertumswissen
schaftlers und Religionshistorikers Hubert Cancik (* 1937). Der 
Band urnfallt neben Analysen der rtimischen, auf die fruhe Neuzeit 
vorausweisenden Rationalitiit und ihrer Dialektik Untersuchungen 
zur Religionsgeschichte der spiiten Weimarer Republik und des 
,.Dritten Reiches« sowie philosophiegeschichtliche Bemerkungen zu 
den antiken Grundlagen von Menschenrechten und Hurnanismus 
heute. 

»Kritischer Hurnanismus« ist eines der yom Autor selbst gepriigten 
Stichworte, unter dem sich seine Bemiihungen insgesamt fassen 
lassen - von dem fruhen und hier einleitend abgedruckten Vortrag 
»Graecistik und Latinistik im Fachbereich Kulturwissenschaft an 
der Universitiit Tiibingen« bis zurn spiiten, nicht zufallig in Berlin 
gehaltenen und den Sammelband beschliel3enden »Der Ismus mit 
menschlichem Antlitz .• Hurnanitiit< und .Hurnanismus< von Niet
hammer bis Marx und heute«. - Canciks kritischer, sein »sach
bezogener« Hurnanismus meint eine kulturwissenschaftlich orien
tierte Erforschung und Lehre des Alterturns. Dabei ist unter .Kultur< 
die Gesamtheit des gesellschaftlichen und individuellen Lebens zu 
verstehen, »nicht jene von der historischen Wirklichkeit isolierte, 
verkliirte .geistige Welt der htiheren Werte<<<. Urn die kulturellen 
Sachverhalte in ihrem Funktionszusammenhang sowie ihre Tradie
rung erkennen zu ktinnen, ist also Methodenpluralismus die not
wendige Voraussetzung. 

Zur Erforschung des .Klassischen< gehtirt untrennbar die seiner 
vieWiltigen und vielfiiltig gebrochenen Rezeption. Dies setzt - zwei
tes kritisches Essential - die Einsicht in die sich stetig verringernde 
Kontinuitiit zwischen antiker und neuzeitlicher Kultur voraus. Can
cik insistiert auf ihrer Diskontinuitiit freilich auch, urn drittens 
»neue« Aufschliisse iiber Mtiglichkeiten menschlichen Verhaltens 
und Erlebens (und die entsprechenden Ausdrucksformen) zu ge
winnen. Voraussetzung solcher altemativer Einsichten ist: »Antike 
Kulturen sind nicht pietiitvoll zu konservierende Vorbilder, sondern 
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historische, relativierbare Modelle.« Cancik mochte schlieBlich und 
endlich die oft naiv, aber deshalb nicht minder wirkungsvoll be
triebene Pflege von Sekundiir- und Partialtugenden wie Traditions
bewuBtheit, scholastisch-autoritatsbezogenem Denken, die Anprei
sung von Disziplin und Ordnung ersetzen bzw. ergiinzen durch die 
Befahigung zu theoretischer und praktischer Kritik von Autoritiit 
und Tradition, z.B. aufgrund stiirkerer Beachtung der wirtschaft
lichen und gesellschaftlichen Bedingtheiten der Kultur. 

Dieser Ansatz, formuliert bereits im Jahre 1970, liegt noch dem 
maBgeblich von Cancik entwickelten Konzept des zur Zeit im Er
scheinen begriffenen »Neuen Pauly« zugrunde - vor allem die vorge
sehene (teilweise bereits vorgenommene) Gleichstellung der text
lichen, bildlichen und anderen materiellen Quellen; die Erweite
rung der Wirtschafts-, Sozial- und Alltagsgeschichte; die Aufnahme 
der Wirkungs- und Wissenschaftsgeschichte. Der »Neue Pauly« wird 
dariiber hinaus den zeitlichen Horizont der Antike auf ca. 800 n. Chr. 
erweitern, deswegen der Byzantinistik Aufnahme gewiihren und 
dem alten wie jungen Orient verstarkte Beachtung schenken. Zen
trum bleibt das »klassische« Altertum, aber das Feld, in dem dieses 
Zentrum lagert (»La Mediterranee«), die orientalischen Vorausset
zungen der hellenisch-romischen Kultur, ihr altmediterranes Sub
strat und ihre Wirkung auf Kelten, Germanen, Slawen, Araber, auf 
Judentum und Christentum werden detailliert bestimmt und ge
wichtet. 

Die hier zum Tragen kommende Definition der klassischen Antike 
als einer »spiitaltorientalischen Randkultur« impliziert zugleich 
Canciks Protest gegen eine (indo-)germanische, gar »nordische« 
Herleitung von »Hellenentum« und "Romertum«. Schon bei dieser 
Gelegenheit wird deutlich, daB sich der Religions- und Wissen
schaftshistoriker der Antike gerade auch als solcher mit »neuger
manischen«, volkischen und faschistischen Ideologien beschiiftigt 
hat. Ein antichristlicher und deshalb auch antijiidischer (bis anti
semitischer) Philhellenismus und eine ebenso zu charakterisie
rende Romanophilie gehoren wie der (prii-)faschistische Neuger
manismus zu Canciks entschieden bekampften Gegnern. 

I. 
Immer wieder und in unterschiedlichster Hinsicht hat Cancik sich 
kritisch mit der als Passepartout benutzten und mit Monopolan
spruch auftretenden Siikularisierungsthese beschiiftigt. In seinem 
Aufsatz "Zur Differenz jiidisch-christlicher und hellenisch-romi
scher Zeit- und Geschichtsvorstellungen« arbeitet er - gegen Nietz
sche und Karl Lowith, aber auch im Gegensatz zu dem sich dezidiert 
jiidisch, bzw. judenchristlich verstehenden Religionsphilosophen 
Jacob Taubes - die antiken Traditionen des neuzeitlichen Fort-
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schritts-, Geschichts- und Zeitbegriffs heraus. Er ervveist ihn als 
einen nicht (nur) jiidisch-christlichen, sondern (vor allem) antik
stoischen. In den in Frage stehenden Kulturen lassen sich ver
schiedene Zeitkonzepte nachvveisen, so dan eine einfache Opposi
tion zwischen zyklisch en und linearen Zeitvorstellungen falsch ist. 
Gerade die nicht-archaische, hellenistische und vor allem riimische 
Antike hat Konzepte historischen Fortschreitens entwickelt. Sie ha
ben auf die (friihe) Neuzeit eingewirkt, sind von dieser rezipiert 
worden, starker jedenfalls als jiidische und/oder christliche Escha
tologie, wie von den durch Cancik kritisierten Philosophen behaup
tet. Zugleich aber halt Cancik, der ein Dialektiker des riimischen 
Rationalismus ist, fest: »Stoischer Fortschrittsglaube ist nicht eine 
beschauliche Metapher, sondern renektiert ein aggressives Natur
verhaltnis«, das sogar "imperiale Technik« heil3en kann: eine milita
risch -militaristische. 
Auf diese Ambivalenz riimischer Rationalitiit gehen die drei wei
teren Beitrage Canciks ausfiihrlicher ein. In »Riimische Rationalitat. 
Religions- und kulturgeschichtliche Bemerkungen zu einer Frtih
form des technischen Bewuntseins« zeigt er, dan die von Max Weber 
und anderen herausgestellten Potenzen des »okzidentalen Rationa
lismus« - technisches BewuBtsein, kapitalistisches Kalkiil, inner
weltliche Askese, Berufsmoral, rechenhafte Lebensfiihrung - in der 
riimischen Kultur nicht nur angelegt waren, sondern in ihr auch 
propagiert und aktualisiert worden sind. Bereits dieser riimische 
Rationalismus ist ein auch gegeniiber der Natur imperialistischer. 
Die Belege dafiir fallen nicht zufiiJlig in eine Zeit, in der die hiichste 
politische und iikonomische Macht in Rom konzentriert isl. Eine 
Zeit freilich, die auch schon das »Unbehagen« in solcher Kultur 
ken nt, wie Cancik anhand der Kritik der Elegiker Catull, Properz, 
Tibull und Ovid am herrschenden paramilWirischen bzw. ,puritani
schen< Lebensstil beweist. Die Lebensform der Elegiker stellt eine 
»Gegen-Welt« dar, bleibt aber gerade als soIche auf die »normale« 
fixiert und charakterisiert so e contrario nicht zuletzt die herr
schende. Der elegische Protest ervveist geradezu den inneren Zu
sammenhang und die Starke der (alt-)riimischen Wertewelt; er zeigt 
andererseits in seinem mehr oder weniger radikalen Subjektivis
mus einen Zug der riimischen Kultur, der gleichfalls neuzeitlich 
wirkt: Individualismus und Persiinlichkeitskult. 

Cancik definiert die riimische Kultur insgesamt als »friihneuzeit
lich« und macht diesen Befund fUr die Diskussion tiber die Entste
hung ,unserer< Neuzeit fruchtbar - nicht zuletzt gegeniiber Max 
Webers viillig einseitiger Protestantismus-These\ die nur eine 

1 Zu ihrer theologicgeschichtlichen Kritik vgl. jetzt Dictcr Schellong: VVie 
stehl es um die »These« yom Zusammcnhang von Calvinismus und »Geist 
des Kapitalismus«? Paderborner Universitatsreden 47, Januar 1995. 
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Hauptvariante der so weit verbreiteten Sakularisierungsthese dar
stellt. »Die hier kurz und llickenhaft vorgestellten Texte und Ge
stalten der romischen Kultur lehren«, so Cancik, daB aIle von Weber 
einst als typisch christlich und neuzeitlich interpretierten Haltun
gen und Verhaltensweisen auch in einer nichtchristlichen Kultur 
ausgebildet werden konnten. Sie lehren weiterhin, daB diese Hal
tungen auch unabhangig von >religiOsen< Motiven entwickelt wer
den konnen. Weber hat, wie zumal aus seinen frlihen Arbeiten her
vorgeht, die romische Kultur sehr gut gekannt; er hat die, wie er 
sagt, >weitausgreifende »kapitalistisch« orientierte Politik < schon 
des altesten Rom eindringlich betont; er hat diese Erkenntnisse aber 
... nicht in seine spateren Arbeiten liber Wirtschaftsethik und die 
Soziologie der groBen Weltreligionen integriert. - Auch deshalb sind 
die romische Wirtschaftsethik, die rigoristischen (>puritanischen<) 
Zlige romischer Moral, der romische Wille zur politischen und tech
nischen >Weltherrschaft< nicht einmal als Modellfall in die zeit
genossische Diskussion eingegangen, geschweige denn als ge
schichtliche Tradition. Erst neuerdings sieht man, daB der EinfluB 
des Humanismus auf die Entstehung der Neuzeit starker war als 
bisher meist angenommen.« 

Mit dies en Worten endet Canciks Aufsatz liber »Romische Ratio
nalitat«. Die folgenden Beitrage sprechen aile bereits im Titel den 
militarisch-rationalen Komplex an und legen allein schon dadurch 
ihren Hauptakzent auf die Dialektik der romischen Rationalitat, die 
auch deshalb eine fruhneuzeitliche ist - nicht zuletzt im Sinne von 
Max Horkheimer und Theodor W. Adorno. - Kin Schltisselbegriff 
dieser Rationalitat ist, wie dann auch bei Max Weber, Norbert Elias 
und Michel Foucault, Kriegs->Disziplin<. Casar ist ihr reprasen
tativer Realtyp, wie die »Analyse militarischer Intelligenz am Bei
spiel von Caesars >Gallischem Krieg«< beweist. 

Der »Erhabenen (Militar-)Disziplin« weihen sogar die besiegten 
Germanen Altare. Diese Disziplin niimlich ist ihre eigentliche Be
siegerin. Was die romischen Soldaten dem Krieger-, ja Heldentum 
der Germanen uberlegen macht, ist >nur< ratio oder eben >dis
ciplina <: » ... den eigenen Willen unterordnen, die Affekte beherr
schen, Befriedigung aufschieben - in Bestandigkeit und Bescheiden
heit die Sache durchziehen -: das ist das Psychogramm des romi
schen Legionars. Durch die Arbeit an Caesars Texten wird es den 
Schiilern eingepragt.« Gerade deshalb muB diese Arbeit ihre kriti
sche Fortsetzung erfahren: »Die militarische Intelligenz hat die ... 
>intellectualization of war< seit Caesar erheblich gesteigert ... Die 
destruktive Vernunft von heute gibt sich extrem sachlich, abstrakt, 
technisch. - Die Kulturwissenschaftler mussen diesen entmensch
ten Diskurs der >warplanners< sichtbar machen, individuell, kon
kret; sie mussen die Sache Krieg historisieren, konkretisieren, ver-
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anschaulichen. Ein verhaltnismaBig einfacher Text, wie Caesars 
Kriegskommentare, kann ... dafUr niitzlich sein.« 

Canciks zweiter militar- oder jedenfaJls militarismuskritischer 
Beitrag untersucht »Caesars Kriege gegen Mensch und Natur«, die 
Frage also, wie die Romer durch Technik und Energie »den Nachteil 
der Natur« bei der Eroberung von Stadten kompensieren. Noch Cae
sars Plane zur Urbanistik, Infrastruktur, Architektur in Rom und 
Reich zeigen den Strategen, der jetzt im WeltmaBstab und doch 
praktisch plant. Sein fUhrender Architekt, aber auch Ingenieur und 
zwar Artilleriespezialist, ist L. Mamurra gewesen, fast nur noch 
bekannt unter dem - einseitig asthetisch aufgeladenen - Namen 
Vitruvius: ein Mann, dessen Schreibstil schon casarisch klingt. 

Auf Ober- und Zwischentiine zu achten, in Zweifel zu ziehen, 
aufzuklaren, gerade auch iiber eine in Mythologie umgeschlagene 
Aufklarung: das ist Canciks Sache. 1m letzten militarkritischen Bei
trag betatigt er sich als Aufklarer a la lettre, indem er speziell Roms 
bzw. Livius' Kriegstheologie kritisiert2 • Der Sieg im konkret her
angezogenen Krieg gegen Veji ist nicht irgend einer, sondern die 
Verniehtung einer Stadt, ihr Untergang und definitives Ende. Des
wegen verlangt er eine rechtfertigende Geschichtstheologie, fUr die 
auf das mythologische Beispiel Trojas zuriickgegriffen wird. Mit 
dieser motivgeschiehtlichen Analyse begniigt sich Cancik aber 
nicht. 1m Fokus seiner kritischen Rekonstruktion Jiegen ebenso die 
unterschiedlichen politischen Interessen der livianischen Quellen 
wie die aktuellen Deutungsangebote des Livius selbst. So wird hi
storische Rekonstruktion und Textanalyse zur Ideologiekritik der 
augnsteischen Zeit im allgemeinen und des Livius im besonderen. 

II. 
Wie Bertolt Brecht schon friih kritisierte, Ludwig Curtius, Carl 
Schmitt und andere noch friiher affirmierten, wurden eben jene 
augusteische Zeit, ihre Protagonisten und Propagandisten nach dem 
Ersten Weltkrieg (und teilweise iiber den Zweiten hinans) - nieht 
nur in Deutschland - zur bevorzugten Projektionsflache autoritarer 
Theorien und Pratiken.3 Ahnliches gilt fUr ein im Gefolge Nietzsches 

2 Zum Thema »Krieg und Religion« vgl. Jorg Riipke, Domi militiae. Die 
religiOse Konstruktion des Krieges in Rom, Stuttgart 1990. 

3 Vgl. Richard Faber, Casarismus - Bonapartismus - Faschismus. Zur Rekon
struktion des Brechtschen »Casar«-Romans, in: L. Hieber/R.W Miiller (Hg.), 
Gegenwart der Antike. Zur Kritik biirgerlicher Auffassungen von Natur und 
Gesellschaft, FrallkfurtiM. 1982, S.64-104; ders., Humanislische und fa
schistische Welt. Uber Ludwig Curlius (1874-1954), in: Hephaistos. Kriti
sche Zeitschrift zur Theorie und Praxis der Arrchaologie und angrenzenden 
Gebiete 13 (1995), S.137-186; ders., Carl Schmitt, der Romer, in: Bernd 
Wacker (lIg.), Die eigentlich katholische Verschar[ung ... Konfession, Theo
logic und Politik im Wcrk Carl Schmitts, Miinchen 1994. 
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archaisiertes Hellas und seine Gotter. Der Abschnitt »Religionsge
schichte Deutschlands im 20. Jahrhundert« beginnt daher mit Can
ciks Kritik der »Gotter Griechenlands« aus der Sieht des Frankfurter 
Latinisten Walter F. Ouo, die dieser 1929 verOffentlichte, in dem Jahr 
also, in dem die »Weltwirtschaftskrise« begann. Cancik fragt in der 
ihm eigenen Art und Weise, nicht ohne Siiffisanz: »Wie kommen die 
Gotter Griechenlands nach Frankfurt, an den Sitz also von 
IG-Farben ... ? Waren die Gotter Griechenlands hier im Exil? Sind sie 
sozusagen >Inflationsgotter<, Produkte aus Entfremdung und Sehn
sucht?« Und er konstatiert: »Die Jiberal-biirgerliche Epoche der 
Universitiit ist zu Ende«, es herrscht - mit Wolfgang Schivelbusch -
»Intellektuellendiimmerung«. Dariiber kann gerade OUos sich auf 
Goethe, Schiller und Winckelmann berufender Philhellenismus 
nicht hinwegtiiuschen. Seine spezifisch deutsche »Antike-Religion«4 
ist, wie Cancik zeigt, antimodern, ihres »genealogischen« Zugs we
gen auch antiehristlich, zugleieh aber parachristlieh. Ein nur 
schein bares Paradox, das nicht zuletzt biographisch begriindet ist: 
in Ottos streng pietistischer Erziehung und seinem (abgebrochenen) 
Theologie-Studium am Tiibinger Stift. Eine wohl darauf zuriick
gehende Verletzung hat ihn anfiillig gemacht fUr die Nietzsches 
Antichristentum und Neuheidentum radikalisierenden »Kosmiker« 
Stefan George, Ludwig Klages, Alfred Schuler und Karl Wolfskehl, in 
deren Bannkreis Otto in seinen Miinchener Jahren zwischen 1898 
und 1911 geriet. Bereits in diesem Zeitraum wurden die Grundlagen 
der »Gotter Griechenlands« erarbeitet, das spiitere Hauptwerk kon
zipiert. 

Die Kosmiker und die wohl friihen Kontakte zum Weimarer Archiv 
Elisabeth Foerster-Nietzsches, ja der »Dritte Humanismus« insge
samt bleibt darin von Bedeutung, auch wenn sieh Otto im Buch 
selbst nicht auf George, Klages und Schuler, sondern auf Schelling 
und Creuzer, Goethe und Holderlin beruft. Unbeschadet dessen sieht 
es der - sich dadurch von den Klassikern unterscheidende - Theo
loge als seine Aufgabe an, den deutschen Hellenismus iiber Goethe 
und HolderJin hinausfUhren zu miissen, und zwar gerade auch in 
politisch-theologischer Hinsicht, niimlich in Richtung auf einen 
»Gotterstiindestaat«. 

Spiitestens im Jahre 1929 geriit diese »aristokratische« Theologie 
in einen aktllellen Kontext. Als die Projektion, die sie ist, ist sie nicht 
zllletzt »durch die soziale Gebllndenheit der klassischen Altertllms
wissenschaft an ihre Standesvertreter in den Schul en und die Gei-

4 Vgl. Barbara von Reibnitz, Nietzsches »Griechischer Staat« und das Deut
sche Kaiserreich, in: Der altsprachliche Unterricht 30,3 (1987), S.76-89; 
dies., Ein Kommentar zu Friedrich Nietzsche, .Die Geburt der Tragodie aus 
dem Geiste der Musik« (Kap. 1-12), StuttgartlWeimar 1992. 
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stesaristokratie an den Universitaten zu erkHiren. Diese Schicht hat 
bereits im 19. Jahrhundert ein vorindustrielles, aristokratisches, 
heroisches Menschenbild - als Kontrast, Ausweg, Utopie - propa
giert, und zwar fUr den neuen Burger-, Geistes- und Bildungsadel.« 
Seine deutliche Kritik hindert Cancik nicht, Otto - vielleicht allzu 
sehr - von der "Konservativen Revolution« abzuheben und dem 
Nationalsozialismus entgegenzustellen. Der Verfasser der »Gotter 
Griechenlands« erscheint ihm als spezifisch neuheidnischer Ver
treter machtgeschutzter deutscher Innerlichkeit, ganz dem Erbe der 
Empfindsamkeit, des Idealismus, Klassizismus und der Romantik: 
deren Kunstreligion verpflichtet. 

Anders der Verfasser des nur vier Jahre spateren Buches »Dio
nysos. Mythos und Kultus«, mit dem sich Canciks zweite Otto-Kritik 
auseinandersetzt. Fur Otto ist konventionelle Religionswissen
schaft, da sie Teil einer auf Zweckrationalitat und Profit gerichteten 
,burgerlichen Gesellschaft< ist, unfiihig, den wirklichen Gehalt der 
Begriffe Kultus und Mythos zu erfassen. Seine Wissenschaftskritik 
ist zugleich Kulturkritik, wie Cancik kommentiert. Sie richtet sich 
gegen die "Gesinnung des modern en Menschen«, sein »stuckhaftes, 
mechanistisches Denken«, seinen "matten, nuchternen Verstand«, 
der alles aufs ZweckmaBige reduziert». Dieser abgewerteten Kultur 
stellt Otto einen zweckfreien Kultus des immer gleichen Lebens, des 
Wahnsinns und der plOtzlich ineinander umschlagenden Gegensatze 
entgegen: den des Dionysos. 

Grundlage seiner Dionysosinterpretation bilden fUr Otto nicht die 
rclativ gut bekannten grofien attischen Festen der historischen Zeit, 
sondern die Agrionien von Orchomenos, ein in winzigen Fragmen
ten spat bezeugtes, von Otto aber fUr besonders archaisch angese
henes Ritual. Hier findet Otto den dunklen, ja »grausamen«, aber 
elementaren Aspekt des Dionysos realisiert, den die traditionelle 
Interpretation ausgeblendet habc. Die Patenschaft Nietzsches bei 
dieser ,Entdeckung< ist offenkundig. 1934 hielt Otto einen Vortrag im 
Weimarer Nietzsche-Archiv mit dem Titel »Der junge Nietzsche« und 
resiimierte: »Sein Werk ist das Neuaufwachen des Dionysischen 
Geistes in einer harten Zeit, der die Gestalt des Kosmos zerbrochen 
ist.« Die von Otto affirmierte "Harte« seiner eigenen Zeit, die er, uber 
Nietzsche vermittelt, auf eine vermeintlich archaisch-hellenische 
projiziert, schlagt sich nicht zllletzt nieder in einer »erschreckenden 
Sprache«, die Cancik anschliefiend in extenso charakterisiert. Ottos 
»Dionysos« wird so als Teil der damaJigen Nietzschebewegung 
kenntlich gemacht. Fluchtpunkt von Canciks zweiter Otto-Analyse 
ist denn auch die »kultische Konkretisierung« der rhetorischen Feier 
des Dionysos und seines Propheten Nietzsche dllrch das offizielle 
»[)ritte Reich«. Es fOrderte nicht nur das Nietzsche-Archiv, sondern 
errichtete eine Nietzsche-Gedenk- und -Schulungsstatte, die 1937 
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zum Teil eingeweiht werden konnte. Und - das ist die Pointe -
rechtzeitig zum 100. Geburtstag Nietzsches konnte in ihr 1944 eine 
von Mussolini gestiftete antike Dionysos-Skulptur aufgestellt wer
den. Erst im Lichte dieser Tatsachen wird der rhetorische Beitrag 
besser verstandlich, den Walter F. Otto zum 90. Geburtstag Nietz
sches geliefert hatte. »Auch seine als Religionsgeschichte ausgelegte 
Monographie, der >Dionysos< von 1933, gewinnt erst als Theologie 
einer dionysischen Weltanschauung in Deutschland ihre volle Be
deutung.« 

Mit diesen Worten schliellt Canciks Aufsatz »Dionysos 1933«, der 
auch »Dionysos 1933-45« iiberschrieben sein konnte. Zumindest die 
Tatsache, dall Otto zeitlebens einen latinistischen Lehrstuhl hatte, 
liell dieses Thema ins >Ressort< des jiingeren Kollegen fallen. Aber 
»Neuheiden« bzw. »VOlkische Religion« und »Totaler Staat«? Nun, 
J.w. Hauer, der Prazeptor der »Deutschen Glaubensbewegung«, die 
Cancik in seinem, auf den »Dionysos 1933« folgenden Beitrag unter
sucht, war zwar Indologe, doch in Personalunion vertrat er - wie in 
Tiibingen noch lange iiblich - auch die Allgemeine und Verglei
chende Religionswissenschaft. Dadurch ist die Religionszeitge
schichte in J.w. Hauers Fall zugleich Zeitgeschichte der Religions
wissenschaft, sind er und seine »Glaubensbewegung« ein bedeut
samer Gegenstand fUr eine kritische Selbstreflexion des von Cancik 
mitvertretenen Fachs Religionsgeschichte. Es handelt sich bei sei
nem A ufsatz urn einen bahnbrechenden Bei trag zur Erforschung der 
»Volkischen Bewegung« insgesamt,5 und zwar in der Epoche ihres 
grollten Erfolges, freilich auch ganz schnellen Niedergangs. 

Es ist Canciks kaum widerlegbare These, dall fUr die Volkischen 
im allgemeinen und ihren religiOsen Fliigel im besonderen die 
Machtiibergabe an die Nationalsozialisten einen Pyrrhussieg dar
stellte. Die Nazis und Hitler ihnen voran wollten keine apart eigene 
Religion, und sei sie noch so »arteigen« - mittelfristig nicht, weil sie 
zu taktischen Riicksichten gegeniiber den christlichen Kirchen ge
zwungen waren, und langfristig nicht, wei! sie (ihrem Totalitatsan
spruch entsprechend) auch den »Deutschen Glauben« in ihre Regie 
nehmen und niemand anderem iiberlassen wollten, er sei ihnen 
noch so zugewandt. Ungeachtet dessen erbrachte der momentane 
Aufschwung der Deutschen Glaubensbewegung mehrere umfas
sende Darstellungen ihres religiOsen Wollens. Cancik analysiert vor 
allem die Schriften Hauers und seines Stellvertreters Fritz Gericke 
und kommt zu dem Ergebnis: Die Religion der Deutschglaubigen ist 

5 Vgl. jetzt Ulrich Nanko, Die Deutsche Glaubensbewegung. Eine historische 
und soziologische Untersuchung, Marburg 1993; Uwe PaschnerIWlater 
Schmitz/Justus H. Ulbricht (Hg.), Handbuch zur »VOlkischen Bewegung« 
1871-1918, Munchen 1996; Stefanie v. Schnurbein, Religion als Kulturkritik. 
Neugermanisches Ifeidentum im 20. Jahrhundert, Heidelberg 1992. 
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antichristlich und parachristlich, zugleich laizistisch und mystisch, 
aber nicht theistisch (weder mono- noch polytheistisch). Nicht zu
letzt dies unterscheidet die sich neuheidnisch gerierenden Deutsch
gliiubigen von den »alten Heiden«. Als Bezeichnung fUr die neue 
Religion bietet sich der Ausdruck »VOlkische Religion« an. 

»Viilkischer Religion« gegenuber ist die von den Nazis selbst ent
wickelte »Faschistische Religion«, wie Cancik sie nennt, in ihrer 
unverwechselbaren Eigenstiindigkeit zu >wurdigeIl<. Cancik leistet 
seinen Beitrag dazu in Analyse der niichtlichen Reichsparteitags
rede Hitlers yom 11. September 1936. Es handelt sich um eine be
sonders beweiskriiftige Fallstudie zur fruhen These von Victor 
Klemperer: »Der Nazismus wurde von Millionen als Evangelium 
hingenommen, weil er sich der Sprache des Evangeliums bediente.« 
Cancik weist in der von ihm herangezogenen Reichparteitagsrede 
Hitlers speziell johanneisches Sprachmaterial nach, mit des sen 
Hilfe »der Fuhrer« eine nationalistische Einheitsmystik formuliert. 
Ihre der christlichen analoge Trinitiit besteht aus dem deutschen 
Yolk, der »alten Garde« und ihm, dem heilandgleichen »Fuhrer«. Sie 
seien »jetzt«, »in dieser Nacht«, wie Hitler geradezu liturgisch pro
klamiert, »Deutschland«. 

Cancik zeigt nachdrucklich, wie rhetorisch gekonnt und >bibel
fest< Hitlers Rede ist. Um jedoch eine Uberdimensionierung des 
religiiisen Faktors zu vermeiden, versiiumt er nicht, darauf hinzu
weisen, daB Hitler in vielen Zungen sprach, aber eben auch in einer 
religiiisen, ja >pfingstlichen<. Und Cancik beliiflt es nicht bei der 
Sprachanalyse - Hitler und seine Mitstreiter, Alfred Speer allen 
anderen voran, verstanden sich auch auf architektonische, theatra
lische und musikalische Inszenierung solcher »Weihestunden«.6 
Erst diese Szenerie stimmte die uber Zweihunderttausend auf dem 
Zeppelinfeld (und die Millionen an den »Volksempfiingern«!) auf die 
»Predigt« des »Fuhrers« wirkungsvoll ein, die - wie traditionsbe
wuBt auch immer - naturlich politisch ist und (schon deswegen) 
»modern«: Hitlers »Religion will aufgekliirt sein, wissenschaftlich, 
modern, entsprechend der Ideologie des Nationalsozialismus im 
ganzen, die den (Alt-)Konservativismus >modernisierte<, populari
sierte. sozialisierte.« 

Unbeschadet dessen muB ein begrenzter, wichtiger Teil des Natio
nalsozialismus, insoweit dieser Religion ist, als Mystik, im besonde
ren als eine moderne Form von Einheitsmystik, ja als erotische 
Gemeinschaftsmystik klassifiziert werden. Der Reichsparteitag war 

6 Vgl. jetzt u.a. Yasmin Doorny, Die sakrale Dimension des Reichsparteitags
geliindes in Niirnberg, in: Richard Faber (Rg.), Politische Religion - reli
giose Politik, Wiirzburg 1997, S.205-224. Dieser Sammelband ist Rubert 
Cancik gewidmet. 
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- mit Worten des zeitweillgen Reichjustizministers und spateren 
Chefs des »Generalgouvernements« Hans Frank - Hitlers "Hoch
zeitstag mit dem deutschen Volk«. Dessen "Korper« sollte - fiir Hit
lers KuIt, der nicht zuletzt Totenkult war, entscheidend - Lebende 
und Tote umfassen. Gefallene, lebende und kiinftige Soldaten und all 
deren »Heldenmiitter« zusammen sollten ihn bilden. 

III. 
Canciks Analyse der Hitler-Rede ist zuerst in einem von Giinther 
Kehrer herausgegebenen Sammelband zur »Religionsgeschichte der 
Bundesrepubllk Deutschland« erschienen, aus gutem bzw. schlech
tern Grund: Die Bundesrepublik steht bis heute im Schatten des ihr 
vorhergegangenen »Dritten Reiches«. Sich ihm gegeniiber - nicht 
nur verbal - zu profilieren bleibt ihre vornehmste Aufgabe. Das 
wuBten schon die Miitter und Vater des Grundgesetzes von 1949. 
Sein erster Artikel, Gegenstand des nachsten Beitrags von Cancik, 
sollte dem Rechnung tragen: »Die Wiirde des Menschen ist unantast
bar.« Cancik geht es - aus aktuellem AnlaB wie grundsatzlichem 
Interesse - urn die religions- und philosophiegeschichtlichen Vor
aussetzungen von Art. I, Satz 1 GG. Die juristische Zitierweise ist 
nicht aufgesetzt, sondern entspricht der Uberzeugung: »Diese Worte 
sind Gesetz, nicht, wie der gehobene Ton nahelegen konnte, eine 
schon stilisierte, aber juristisch wenig verbindliche Praambel.« 
Dennoch ist der »eherne Klang ... Nachhall alter religitiser Spra
che«. Cancik verweist mit Recht darauf, daB der Parlamentarische 
Rat die Begriindung der Menschenwiirde durch Riickgriff auf die 
christliche Theologie abgelehnt hat. Aus guten Griinden, wie Cancik 
mit einer auf die antike Philosophie zuriickweisenden Begriffsge
schichte nachweist: »Die Bekenntnisse des neuzeitlichen Humanis
mus zur ,Menschenwiirde( sind nicht Sakularisate, aus dem Chri
stentum usurpiert, sondern Fortsetzung antiker Traditionen, oft an
geregt durch das Christentmn, oft erst gegen erbitterten und lebens
bedrohlichen Widerstand der christlichen Administration 
durchgesetzt.« 

»Der neuzeitliche Begriff ,Menschenwiirde<, wie ihn, durch man
cherlei Vermittlung, die Vereinten Nationen und das Grundgesetz der 
Bundesrepublik Deutschland aufgenommen haben, stammt«, wie 
Caneik priizisiert, »aus der laikalen, humanistisehen Philosophie 
des fiinfzehnten Jahrhunderts«. Diese Feststellung bietet jedoch kei
nen AnlaB zu humanistisehem Triumphalismus. Eingebunden in die 
Anthropologie der Zeit, reiehte die befreiende Kraft nieht iiber die 
politisehen Interessen der oberitalienisehen Stadtbiirger hinaus. 

Von diesen - der humanistisehen Tradition gegeniiber - kritiseh
einsehrankenden Bemerkungen her ist es nur ein Sehritt zu Caneiks 
historiseher Genealogie von »Gleiehheit und Freiheit«, die in einer 
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Hommage an Gracchus Babeuf und seine »Verschworer fUr die 
Gleichheit« kulminiert. Auch hier verwahrt er sich gegen eine ein
seitige Ableitung der Grundprinzipien aus Bibel und christlicher 
Tradition. Freilich ist die antike Tradition nur dann einschlagig, 
wenn man sie differenziert und speziell auf die stoische abhebt. 
Cancik nennt vor allem deren Begriinder Zenon von Kition, auf den 
sich einer der unmittelbaren Lehrer der franzosischen Verfassungs
vater, der Enzyklopadist Diderot - durch den Neustoizismus des 16. 
und 17. Jahrhunderts vermittelt - dann auch berufen hat. Kon
sequent allerdings erst Babeuf, der »das >Weltbiirgertum< Zenons« 
als »Teil eines umfassenden gesellschaftskritischen und utopischen 
Entwurfs«, »als Verfassungsforderung ... fUr den Weltburgerstaat« 
versteht. 

Cancik lafit keinen Zweifel daran, daB sich weder die romische 
Republik, noch das romische, der Stoa so viel verdankende Natur
recht zu Babeufs friihsozialistischer Utopie aufgeschwungen hat, 
aber er kann beide und die Stoa ihnen voran als conditiones sine qua 
non des modernen Sozialismus erweisen. Das ist fUr den fruh mit 
seinen Eltern aus der DDR geflohenen Cancik von durchaus aktuel
lem Interesse. Sein Vortrag »Der Ismus mit menschlichem Antlitz«, 
mit dem der vorliegende Band schlieBt, macht dies deutlich. Er 
thematisiert noch einmal explizit jenen Begriff, der Canciks er
kenntnisleitendes Interesse, ja sein wissenschaftliches Ethos be
stimmt, den Humanismus. 

Sein »kritischer« Humanismus ist ein solcher nicht zuletzt des
wegen, weil er prinzipiell dem »Realen Humanismus« des jungen 
Karl Marx verpflichtet bleibt. Den >Abendlandischen< Humanismus 
will Cancik »noch nicht einmal ignorieren«. Dem Renaissance-Hu
manismus, dem Neustoizismus, der Aufklarung und der Franzosi
schen Revolution miBt Cancik dagegen einen wirkungsgeschichtlich 
hohen Wert bei. Dennoch setzt sein letzter Beitrag erst kurz nach 
1800 ein, und zwar bei einem deutschen Philosophen (und Padag
ogen): bei Friedrich Immanuel Niethammer, einem Kommilitonen 
Hegels, HOlderlins und Schellings und MitgJied des »Jenaer Kreises«. 
Eben dessen Humanismusbegriff - das Wort wurde durch ihn erst 
erfunden -laBt sich auf die Formel bringen: »Bildung zur Humanitat 
durch die Aneignung der Ideen des Wahren, Guten und Schonen in 
der classischen Form, wie sie bei Griechen und Romern - und nur 
dort - anzutreffen ist.« Schon in seinem Ursprung, das arbeitet 
Cancik heraus, ist Humanismus »ein apologetisch-polemischer Be
griff, antimodern und retrospektiv, defensiv und elitar, zumal da 
die okonomischen und sozialen Voraussetzungen fUr eine humani
stische Bildung verschwiegen werden; dogmatisch und exklusiv: 
nur das Klassische zahlt, und das gibt es nur bei >den classischen 
Nationen<.« 
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Diesen Humanismus - des sen Errungenschaften gegeniiber der 
traditionell-christlichen Dogmatik nicht verschwiegen werden, kri
tisiert Cancik in Anlehnung an den jungen Marx. lIn Unterschied 
zum spaten halt er jedoch am Begriff eines >realen< und kritischen 
Humanismus fest. Wer immer sich auf> Humanismus< beruft, dem ist 
mit Cancik - und dem von ihm hochgeschatzten Bertolt Brecht - ins 
Stammbuch zu schreiben: 

1. »Wer so privilegiert ist, daB er iiber Humanismus forschen und 
red en darf, solI nie vergessen, wer ihm das Essen kocht.« 

2. »Kritischer Humanismus hat die Seele des Packesels ... und den 
Stachel der Wespe.« 

Wir freuen uns, dem Lehrer, Kollegen und Freund die Wieder
vertiffentlichung der hier versammelten Aufsatze abgerungen zu 
haben. Sie interessieren mehr als ein Fachpublikum und sind von 
allgemein kultureller und politischer Bedeutung. Leider ktinnen die 
hier vorgelegten Texte nur ein schmales Spektrum von Canciks 
Arbeiten abdecken. Deswegen hoffen wir auf das baldige Erscheinen 
weiterer Bande. Sie solI ten die bibelwissenschaftlichen, literatur
wissenschaftlichen und nietzschephiloiogischen Beitrage doku
mentieren. Vorerst ktinnen wir nur auf die unserem Sammelband 
angehangte Bibliographie Canciks verweisen, in der selbstverstand
lich auch die Arbeiten aufgefUhrt sind, die er zusammen mit seiner 
Frau Hildegard Cancik-Lindemaier vertiffentlicht hat. Urn einen 
Band, der ausschlieBlich ihren Aufsatzen gewidmet ist, bemiihen 
wiruns. 

Hubert Cancik verbindet - und das gilt ebenso fUr seine Frau - in 
all seinen Studien historisch-philologische Genauigkeit mit begriff
licher Arbeit und gegenwartsbezogener Reflektiertheit. Altertums
wissenschaft wird auf diese Weise zur aktuell bedeutsamen Kultur
wissenschaft, die oft allzu enge Fachgrenzen sprengt und sich ge
botener Interdisziplinaritat tiffnet. Dies sind die sachlich entschei
denden Griinde fUr unsere Editionsbemiihungen (aile Beitrage 
erscheinen in ihrer urspriinglich publizierten Form; ein Personen
register erschlieBt historische und wissenschaftsgeschichtliche De
tails der Arbeiten). DaB uns diese Arbeit perstinlich die Mtiglichkeit 
gibt, Dank zu sagen, wollen wir nicht verschweigen. 

R.F./B.v.R./J.R. Berlin/Basel/Potsdam, Oktober 1997 



Graecistik und Latinistik im Fachbereich 
Kulturwissenschaft an der 

UniversiUit Ttibingen 

I. Der Fachbereich 

Ich machte Ihnen einige UberJegungen referieren, die man im Semi
nar fUr Klassische Philologie zu Ttibingen anstellt, seitdem dieses 
Seminar dem Fachbereich Kulturwissenschaft zugeschlagen und die 
von der Grundordnung vorgeschriebene Studienkommission ge
wahlt worden ist. 

Die EingJiederung der KJassischen Philologie in den Fachbereich 
Kulturwissenschaft erscheint vorerst als eine gute Lasung, da Tti
bingen eine starke religionswissenschaftliche, kunstwissenschaft
Jich-archaologische Tradition besitzt. Dasselbe gilt fUr die Orien
talistik, die ebenfalls in diesen Fachbereich eingebracht wurde. Mit 
der Orientalistik kam die Religionswissenschaft; zu dieser gesellten 
sich Kunst- und Musikwissenschaft, Archaologie und Ethnologie, so 
daB das kulturwissenschaftliche Spektrum einigermaBen abgedeckt 
wird. Bedenklich ist das - vorJaufige? - Fehlen theoretischer Wis
senschaften: Die Rhetorik ist in die Neuphilologie gewandert, die 
Alte Geschichte zu den Historikern; als schwacher Trost blieb: die 
Allgemeine und VergJeichende Sprachwissenschaft. 

Welche Aufgaben hat die Klassische PhiloJogie - einst enzyklopa
dische Super-Wissenschaft mit einem hochgeschraubten Bildungs
anspruch - in diesem neuen, nicht literaturwissenschaftlich orien
tierten Fachbereich? 

Zunachst machte ich aufzwei Dinge hinweisen: 
a) Die Lage der Facher Graecistik und Latinistik ist von ihrem 

Gegenstand und ihrer Geschichte her nattirlich eine andere als die 
der Germanistik oder Romanistik. Gleich ist immerhin ein Jatentes, 
aber andauerndes KrisenbewuBtsein, das erstaunlicherweise - ob
schon die Facher urn ihre Existenz an der Schule zu kiimpfen haben 
- zu keiner Reformneurose, freilich auch zu keiner Selbstkritik und 
Neubestimmung gefiihrt hat. 

b) Ich benutze zahlreiche vorbeJastete, geJegentlich auBerordent
lich hohe Worte, ohne die distanzierenden GansefUBchen mitzuspre
chen; ich hoffe, daB diese Worte (Kultur, Tradition, Humanismus 
gar) durch den Zusammenhang wenigstens vor allzu schlimmen 
Millverstandnissen geschtitzt sind. Ich vermeide andererseits gan
gige TerminoJogien, ohne den relativen Wert derartiger Umformu
Jierungen zu verkennen. 
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II. Kulturwissenschaft 

Gegenstand der Klassischen Philologie (Altertumswissenschaft) ist 
die antike Kultur. Neben den Zentralkulturen der Griechen und 
Romer stehen, an untergeordneter Stelle, die Substrate (z.B. die 
altmediterranen Kulturen), die Rand-, Partial- und Nachfolgekultu
ren (z.B. ludentum, Christentum; Etrusker, Phoeniker, Germanen). 
Die klassische Altertumswissenschaft ware demnach als epochal 
und regional begrenzte Kulturwissenschaft zu verstehen 1. 

Kultur meint hierbei die Gesamtheit des gesellschaftlichen und 
individuellen Lebens, nicht jene von der historischen Wirklichkeit 
isolierte, verklarte 'geistige Welt der hoheren Werte'. 

Ziel der wissenschaftlichen Beschaftigung mit antiker Kultur ist 
die Erkenntnis der kulturellen Sachverhalte in ihrem Funktions
zusammenhang sowie ihre Tradierung (Vermittlung). 

Ein wichtiger, aber nicht der einzige Weg zur Erfassung eines 
kulturellen Sachverhaltes (z.B. einer Tragtidie und ihrer Auffiih
rung, einer Stadtanlage, eines Opfers, eines Prozesses; einer Institu
tion wie Familie, Priestertum, Prostitution oder Todesstrafe) fiihrt 
liber Texte (Inschriften; Nieder- und Hochliteratur). 

Die Texte sind nicht autonom; sie stehen in einem kulturellen 
Kontext; sie vermitteln die Kenntnis von Dingen und Vorstellungen, 
Erfahrungen, Erlebnissen, typischen Assoziationen, Gefiihlen etc., 
bzw. sie setzen diese Kenntnis voraus; die Texte konnen ohne die 
Kenntnis der kulturellen Situation von Autor und Publikum nicht 
sachgemall verstanden werden, selbst dann nicht, wenn sie diese 
Situation transzendieren (wollen). 

Die Sachen und Vorstellungen mlissen aber auch durch nicht
philologische Methoden, vor allem der Kunstwissenschaft (Archao
logie), der Rechts-, Gesellschafts-, Religionswissenschaft (u.a.m.) 
erschlossen werden. Kulturelle Sachverhalte sind nur mit dem Me
thodenpluralismus dieser Wissenschaften fallbar. Der nur-formale, 
asthetisierende Zugriff, der nur auf Strukturen, rhetorische Sche
mata, Aufbaugesetze u.a. achtet, verfehlt sie. 

Die Frucht einer kulturwissenschaftlichen Beschaftigung mit an
tiken Sachen und Wtirtern ist die wissenschaftlich begrlindete Ein
sicht und die Anschauung eines ausgezeichneten, komplexen, aber 
liberschaubaren kulturellen Systems. 

Diese Beschaftigung erfordert und entwickelt die Phantasie, das 
wertende Bewulltsein, Intuition und Intellekt; sie erfordert die Dis
ziplin des genauen Sehens und Horens, die auf Toleranz oder be-

1 Die Einheit aller lat. Texte aufgrund der Einheit der Sprache zu postulieren 
und darauf eine literaturwissenschaftliche Latinistik zu bauen, die bis in 
den Neuhumanismus reicht, scheint uns weniger niitzlich. 



GRAECISTIK UNO LATINISTIK 3 

dingter Sympathie beruhende Wahrnehmungsfiihigkeit fUr das 
Fremde, sie erfordert und schult die Ausdrucksfiihigkeit, wei! die 
liberlieferte Erfahrung (Fremderfahrung; Kontrasterlebnisse) als 
solche erkannt und in Ubersetzung, Deskription, Interpretation oder 
Imitation einer veranderten kulturellen Situation vermittelt werden 
mull (Tradierung, Zustirnmung, Ablehnung). 

III. Humanismus 

Das moralische und padagogische Korrelat dieser kulturwissen
schaftliehen Konzeption der klassischen Altertumswissenschaft ist 
der kritische (emanzipatorische) Humanismus. Das Verstehen der 
antiken Kulturen ermoglicht Einsicht in das Funktionieren von Kul
tur liberhaupt; es erleichtert die Distanz zur eigenen Situation, 
indem es die Relativitat, die mannigfaltige Bedingtheit und Veran
derbarkeit der eigenen kulturellen Tradition klar macht. 

Die nicht vorhandene bzw. sich verringernde Kontinuitat zwi
schen antiker und neuzeitlicher Kultur verhindert vorschnelle Iden
tifikationen; die Diskontinuitat ist von Vorteil, insofern gerade die 
Beschiiftigung mit einer Kultur vor Christentum und Demokratie, 
vor technologischer Naturwissenschaft und Psychologie; mit einer 
vor-industriellen, patriarchalisch und standisch stark gebundenen 
Gesellschaft, die ihre Struktur als Sklavenhaltergesellschaft nur 
selten zu kaschieren suchte; mit einer Welt, in der die Natur noch 
nieht grenzenlos ausgebeutet und beschadigt war, - 'neue' Auf
schllisse liber Moglichkeiten menschlichen Verhaltens und Erlebens 
(und die entsprechenden Ausdrucksformen) bietet. 

Derartige Einsichten sind kritisch bezligJich der antiken und der 
neuzeitlichen Kultur. Antike Kulturen sind nieht pietatvoll zu kon
servierende Vorbi!der, sondern historische, relativierbare Modelle. 

Diese Modelle beziehen sich auf die gesamte Kultur - und die 
Literatur als einen Teil der Kultur - und auf den ganzen Menschen. 
Kritischer Humanismus entwiekelt die Sensibilitat im Bereich der 
optischen, akustischen, moralischen und religiOsen Information, die 
Urtei!sfiihigkeit und im relativierenden Vergleich das WertgefUhl; er 
kultiviert die Erlebens- und Genullfiihigkeit des Menschen; er be
reichert die Erfahrung und die Gilicksmoglichkeiten durch die Er
schliellung der Tradition (Analyse a-typischer Situationen und Pro
bleme). 

Damit wird die oft naiv, aber deshalb nicht minder wirkungsvoll 
betriebene Pflege von Sekundar- und Partialtugenden wie Pietat und 
Traditionsbewulltheit, scholastisch-autoritatsbezogenes Denken, 
die Anpreisung von Wlirde, Disziplin und Ordnung ersetzt bzw. 
erganzt durch die Befiihigung zu theoretischer und praktischer Kri-
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tik von Autoritat und Tradition, z.B. aufgrund starkerer Beachtung 
der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Bedingtheiten der Kul
tur; der Preis des Guten, weil Alten wird relativiert durch die Kennt
nis der Fehlentwicklungen, das Lob der Kontinuitat durch das Wis
sen um die dadurch verhinderten Fortschritte, konkreter: der Preis 
der genannten romischen Wertbegriffe (Pietas, Fides, Mos maiorum, 
Dignitas, Auctoritas, Ordo, Disciplina) durch den Tadel ihrer Un
werte. 

lIn Interesse dieses sach- und gegenwartsbezogenen Humanismus 
wird jede nur formale - sprachliche, logische, asthetische und tech
nologische - Dressur abgelehnt, wenn sie den Menschen auf ein
seitige oder leere Kenntnisse oder auf lediglich in der Arbeitswelt 
benotigte Fertigkeiten beschranken will. Wenn ein Modell der Lati
nistik als lateinische Linguistik und Literaturwissenschaft auf eine 
derartige Dressur abgestellt ist, ware es abzulehnen. 

IV. Studium und Beruj' 

Aus dies en Betrachtungen iiber Graecistik und Latinistik als antike 
Kulturwissenschaften lassen sieh einige Folgerungen fur die Moti
vation des Studiums, fur Studiengang und Priifungen und das Be
rufsziel ableiten. 

Das Studium der antiken Kultur, ihres Funktionierens, ihrer Vor
aussetzungen und Folgen dient nicht ausschlie6lich und nieht in 
erster Linie der Ausbildung von Sprach- oder Literaturlehrern; die 
sprachliche Schulung, die Medienkunde ist nieht Selbstzweck, son
dern Mittel, und zwar gleicherma6en fur Schule und Hochschule. 
Studium und Unterricht zielen auf eine humane Bildung, die allein 
die wissenschaftliche oder padagogische Arbeit mit antiker Kultur 
rechtfertigen kann. Dieses Ziel wird, wie in II angedeutet, auf der 
Hochschule erreicht durch eine umfassende wissenschaftliche Be
schaftigung mit Sachverhalten der antiken Kulturen. Deshalb steht 
neben dem (zu modernisierenden) Sprachstudium die systemati
sche Aneignung der wichtigsten Sachgebiete und ihrer spezifischen 
Methoden, und zwar nicht anhand von Autor NN. Hierfur konnte auf 
der Grundlage bereits bestehender Ansatze ein Grundstudium der 
(antiken) Kulturwissenschaft entwickelt werden. 

Das Staatsexamen darf nicht eine auf die Erfolge der ,Stiliibun
gen < beschrankte Priifung sein. Das in Vorlesungen und Seminaren 
immer schon (als Luxus) geforderte sachliche, methodische und 
interpretatorische Konnen sollte als Kommentar o.a. im schrift
lichen und miindlichen Examen (starker) beriicksichtigt werden. 

Das anzustrebende Berufsbild ware eher das eines Kulturlehrers 
als das eines Literaturlehrers. Wenn iiberhaupt ein wie auch immer 
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modifizierter Bildungsanspruch der klassischen Kulturen (Spra
chen) vertreten werden sollte, dann mull das Humanisierungspoten
tial dieser Facher, oder schlichter: ihre human en M6glichkeiten 
realisiert werden. 



Altertum und Antikerezeption im Spiegel 
der Geschichte der Realencyklopadie 

( 1839-1993) 

I. Kurze Geschichte der »ReaZencyclopadie des 
classischen Alterthums« 

August Friedrich (von) Pauly (1796-1845) war Philolog, Theolog, 
Lehrer, zuletzt Gymnasialprofessor in Stuttgart. Sein GroBvater, 
Christoph Friedrich Pauly, gebiirtig aus Tyrnau (Trnava) in Ungarn, 
ist seit etwa 1750 in Ludwigsburg als fiirstlicher Kammerhusar 
nachzuweisen. Der Vater, August Friedrich Pauly (1756-1818), war 
Theolog und Hofmeister, Pfarrer in Benningen am Neckar, Professor 
am theologischen Seminar in Maulbronn und schlieBlich wieder 
Pfarrer in Mossingen bei Tiibingen. Er verfaBte ein dreibandiges 
Werk mit dem Titel: »Vollstandige Methodologie der Offentlichen 
Unterweisung der lateinischen Sprache und Literatur« (Tiibingen 
1785-1799). Auch das Lebenswerk des Sohnes, die Real-Encyclopa
die der classischen Alterthumswissenschajt (1839-1852), wurzelt im 
wiirttembergischen Schulwesen. Ein »Handlexikon« sollte es sein, 
fiir den Gebrauch in Gymnasien und Lyzeen. Also gerade kein fiilli
ger, barocker Thesaurus antiquitatum im Stile eines Graevius 
(1632-1703) oder Pieter Burmann (1688-1741), geschweige denn 
eine aufgekliirte Encyclopedie fiir das Altertum nach franzosischem 
Muster. Der Prospekt von 1850 empfiehlt das immerhin sechsban
dige Werk als »Sachlexikon« fUr das »reale Gebiet der classischen 
Studien«, als Erganzung zu Worterbuch und Grammatik, den »for
malen« Hilfsmitteln. Die Herkunft aus dem Schulwesen erklart die 
kleinteilige, objektsprachliche Lemmatisierung, die noch den Klei
nen Pauly von 1964 (1975) gelegentlich zum Realienworterbuch 
macht, teilweise gar mit Stichwortern in griechischen Lettern. Au
gust Pauly (jun.) will altere Schullexika ersetzen, z.B. das Neue Real
Schullexikon von Karl Philipp Funke (5 Bande; Braunschweig 
1800-1805). Er datiert sein Vorwort auf »Hundert und zwanzig 
Jahre« nach Hederich, der »die wichtigsten Gegenstande aus der 
politischen und literarischen Geschichte, der Erdbeschreibung und 
den sogenannten Antiquitaten des classischen Alterthums in einem 
realen Schullexikon zusammenstellte«. Gemeint ist das Reale Schul
lexikon des urn die Lexikographie verdi en ten Rektor Benjamin He
derich (1675-1748): im Jahre 1717 erschien es in erster Auflage 
(21747), begleitet von einem mythologischen Lexikon (1724> 1755, 
1770) und einem Antiquitatenlexikon (1743). 
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Nach dem friihen Tode von August Pauly fUhrten Wilhelm Sig
mund Teuffel (1820-1878), der die Lehrerausbildung am Philologi
schen Seminar (Tiibingen) begriindete (1838), und Christian Walz 
(1802-1857) das Werk zu Ende (1852). Eine zweite Auflage, besorgt 
von Wilhelm Teuffel, scheiterte schon in den Anfiingen (1861166). 
Das »Handlexikon« explodierte durch die Stoffiille, die der Wissen
schaftsbetrieb im industriellen Zeitalter produzierte. 

Der Vertrag zwischen dem Metzler Verlag und Wilhelm Sigmund 
Teuffel iiber die zweite Auflage, Tiibingen/Stuttgart 1862 lautet wie 
folgt: 

»Zwischen der J.B. Metzlerschen Buchhandlung in Stuttgart und 
Prof. Dr. Teuffel in Tiibingen ist heute folgende Obereinkunft ge
troffen worden: 

1) Yom ersten Band der Pauly'schen RealEncyclopadie wird eine 
neue Auflage veranstaltet, welche, in peinlichst conciser Fas
sung, diesen Band auf die Hohe der wissenschaftlichen Ent
deckungen zu bringen bestimt ist. 

2) Die Redaction dieser neuen Auflage iibernimmt Prof. Teuffel. 
3) Der Satz der neuen Auflage, soweit er nicht schon erfolgt ist, 

begiiit spatestens den 13. Januar 1862. Der Redacteur verpflichtet 
sich druckfertiges Manuscript solchem' UmfangeMenge und so 
rechtzeitig einzuliefern, daB damit fortwahrend mindestens Ein 
Setzer beschaftigt werden kaii und die Verlagshandlung ihrerseits 
verpflichtet sich ohne auBerste Noth, und auch dann nur auf 
kurze Zeit, den Satz nicht unterbrechen zu lassen. 

4) Der Band erscheint in Lieferungen [Streichungj. Die ersten 19 
Bogen [Streichungj werden spatestens 4 Wochen nach Vollendung 
des Satzes desselben versandt, und die Verlagshandlung wird 
durch Ankiindigungen in einer Anzahl allgemeiner und fach
licher Zeitschriften fUr die Verbreitung Sorge tragen. 

5) Als Honorar wird - soweit nicht einzelnen Mitarbeitern aus
nahmsweise ein hoherer Betrag bewilligt ist oder wird - fUr 
neugearbeitete Artikel 22 fl. pro 16 Druckseiten berechnet, fiir 
umgearbeitete Artikel - ohne Riicksicht darauf, wer der ur
spriingliche Bearbeiter ist - die Halfte jenes Betrages. Den ur
spriinglichen Bearbeitern wird, soweit sie darauf einen Rechts
anspruch haben und geltend machen, ein Viertel des urspriingli
chen Honorars berechnet. 
Die Auszahlung des Honorars erfolgt im Monat JulL 

6) Das Redactionshonorar betragt 8 fl. fUr 16 Druckseiten, ohne 
Abzug der eigenen Beitrage des Redacteursj auch erhalt der Re
dacteur, auBer den Aushangebogen, ein Freiexemplar des Ban
des, sowie Ersatz seiner samtlichen Portoauslagen in Sachen des 
Werkes. 
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7) Die erste und zweite Correctur besorgt der Redacteur und bezieht 
dafUr 5 f 50 per Bogen ZlI 16 Druckseiten. 

So erhalten 
Tiibingen, 8. Januar 1862 Prof. Dr. Teuffel 
Stuttgart, 9. Januar 1962 J B Metzler'sche Buchhandlung« 

Der Pauly-Wissowa 
Das wissenschaftliche Profil und die Verdienste, die sich Georg 
Wissowa (1859-1951), ein gebiirtiger Breslauer mit gutem polni
schen Namen, um die Realencyclopiidie erworben hat, brauchen 
hier nieht noch einmal geriihmt zu werden (vgl. Bibliographische 
Notiz). Ais Professor in Marburg (seit 1886; in Halle seit 1896) 
iibernahm er 1890 die Leitung »einer zeitgema(\ umgestalteten Neu
bearbeitung der altbewahrten Pauly'schen Realencyclopadie«. Wis
sowa nimmt »in allen wesentlichen Punkten«, zumal in der Bestim
mung des Gegenstandes, die Prinzipien seiner Vorganger auf. Immer 
noch ist das »classische AlterthtUIl« das einzige organisierende 
Zentrum. 

Nach diesem MaBstab wird alles geriehtet, auch die christliche 
»Litteratur«. Die Rander sind definiert nach den klassischen Quel
len. Ein Korrektiv durch die nunmehr gut zuganglichen orientali
schen Eigenquellen ist nicht vorgesehen. Doch hat Wissowa vorziig
liche Orientalisten gewinnen konnen: EC. Andreas, C. Bezold, E 
Cumont, E. Sethe. Das Ende des klassischen Altertums in Ost und 
West wird Jediglich mit zwei Namen annonciert: Cassiodor (ca. 490 -
ca. 583) und Iustinian (482-565). Dabei wird gleichzeitig die Durch
brechung der Grenzen angekiindigt. Isidor, Photius und die »Suda« 
genannte antike Realencyclopadie sollten denn doch nieht fehlen. 
Damit ist man mitten in byzantinischer Zeit (10. Jh.). 

Auf zehn Jahre wurde das Unternehmen 1890 geschatzt. Der Ne
krolog aufWissowa rechnete 1951 wiederum mit »etwa einem Jahr
zehnt«. 1m Jahre 1980 schlieBlich, nach achtundsechzig (Teil-)Ban
den und fUnfzehn Erganzungsbanden, wurde mit dem Register der 
Nachtrage, Supplemente und Namen der 1096 Mitarbeiter (1895-
1978) in Band vierundachtzig der Torso beendet. 

Eine modernisierende Auswahl aus dem Groj3en ist der Kleine 
Pauly. Obschon die Bestimmung des Gegenstandes und die Prinzi
pien der Bearbeitung gleich geblieben sind, ist der Kleine Pauly 
aufgrund zahlreicher vorziiglicher neuer Artikel, die nicht nur den 
Zuwachs an Stoff, sondern auch neue Methodik und moderne 
Aspekte aufgenommen haben, mehr als »eine verkiirzte Ausgabe« 
der groBen Realencyclopadie. Doch fehlten Platz und Zeit fUr die 
Bildung von neuen Schwerpunkten. 
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1839 (1837)-1852 Die Realencyclopiidie der classischen Alterthums
wissenschoft in alphabetischer Ordnung, heraus
gegeben von August Pauly (gest. 1845), Christian 
Walz, Wilhelm Sigmund Teuffel, erscheint im Ver
lag der J.B. Metzler'schen Buchhandlung, Stutt
gart. 

186111866 Zweite, revidierte Auflage (Band 1), herausgege
ben von W.S. Teuffel. 

1890 

1894 

1903 
1914 

1945 

1963 
1964-1975 

1967 

1972 
1978 

1979 
1980 

1991 

1992 

1996 

Georg Wissowa (Universitat Marburg) iibernimmt 
die Neuauflage. 
Der erste Band der »Neuen Bearbeitung« von Pau
ly's Realencyclopiidie erscheint, herausgegeben 
von Georg Wissowa. Zu einem spateren Zeitpunkt 
treten als Herausgeber hinzu: Wilhelm Kroll (ab 
1906), Karl Mittelhaus, Kurt Witte, Konrat Zieg
ler. 
Der erste Nachtragsband erscheint. 
Einrichtung einer zweiten Reihe (R-Z), die gleich
zeitig mit der ersten bearbeitet wird. 
Alfred Druckenmiiller, Inhaber des J.B. Metzler 
Verlags, iiberfUhrt den Pauly-Wissowa in den neu
gegriindeten Alfred-Druckenmiiller Verlag. 
AbschluB der ersten Reihe. 
Der Kleine Pauly, bearbeitet und herausgegeben 
von Konrat Ziegler, Walther Sontheimer und Hans 
Gartner. 
Der Alfred-Druckenmiiller Verlag wird an den Ar
temis-Winkler Verlag verkauft. 
AbschluB der zweiten Reihe. 
Der letzte Erganzungsband des groBen Pauly-Wis
sowa erscheint. 
Taschenbuchausgabe des Kleinen Pauly. 
Das Register fUr die Erganzungshiinde des groBen 
Pauly-Wissowa, d.L der 84. und letzte Band des 
Gesamtwerkes erscheint. 
Der Verlag G. Saur veranstaltet eine Mikrofiche
Ausgabe des groBen Pauly-Wissowa. 
Die Rechte und Besmnde des groBen Pauly-Wis
sowa und des Kleinen Pauly werden vom Verlag 
J.B. Metzler zuriickgekauft. 
Der Neue Pauly, Bd. 1, herausgegeben von Hubert 
Cancik und Helmut Schneider. 
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II. Der Neue Pauly 

1. Die Mitte und die Rander 

a) Der Umfang des Neuen Paulywird, dem Kleinen gegeniiber, ver
doppelt. So kiinnen die neuesten Forschungen aufgenommen, zu
satzliche Schwerpunkte gebildet und Dachartikel hinzugefUgt wer
den, welche die traditionell gegenstandsbezogene Nahsicht durch 
Uberblicke erganzen. Folgende Anderungen seien hervorgehoben: 
- Erweiterung der Zeitgrenze auf ca. 800 n.Chr.; 
- verstarkte Beachtung des alten und jungen Orients; 
- Aufnahme der Byzantinistik; 
- Gleichstellung der verbalen, optischen, materiellen Quellen; 
- Ausbau der philosophischen Begriffsgeschichte; 
- Erweiterung der Wirtschafts-, Sozial- und Alltagsgeschichte; 
- Aufnahme der Wirkungsgeschichte; 
- Aufnahme der Wissenschaftsgeschichte. 
b) Der Neue Pauly bleibt ein Reallexikon. Die Stichwiirter bleiben 
iiberwiegend kleinteilig, eher objektsprachlich, person en- und text
nah. Die Kurzlernmata werden nicht von uniibersichtlichen Dach
artikeln verschluckt; einfacher Zugang zu den Grundinformationen, 
den Namen, Orten, Zahlen, Sachen. 

Das Zentrum bleibt das )klassische Altertum<, die hellenische und 
riimische Kultur in der Bronze- und Eisenzeit in allen ihren Aus
pragungen. Aber das Feld, in dem dieses Zentrum lagert - »La 
Mediterranee« -, die orientalischen Voraussetzungen beider Kultu
ren, ihre Substrate und ihre Wirkung aufKelten, Germanen, Slawen, 
Araber, auf Judentum und Christentum mussen detailliert bestimmt 
und neu gewichtet werden. 

Fur die ersten Herausgeber - Pauly, Teuffel, Walz - war hinrei
chend klar, weshalb ihr A Itertum das »c1assische« sei. Goethe (gest. 
1832) und Hegel (gest. 1831) waren altere Zeitgenossen; zu Tu
bingen an der Neckarfront lebte irnmer noch ein revolutionarer 
Philhellene (bis 1843). Ihre poetische Neusehiipfung und geschichts
philosophisehe Konstruktio!l der Antike waren, trotz vielerlei An
feehtungen, gultige Legitimation. Der Aufstieg des liberal en Bil
dungsbiirgertums war !loch ungebrochen; eine seiner wiehtigsten 
Institutionen war das Gymnasium. Das Wort )Humanismus< war 
noch jung und unverbraueht. 

Auf der neuen Berliner Universitat (1810) bluht die Altertumswis
sensehaft. Sogar im Kiinigtum Wurttemberg gelingt »die Befreiung 
der philologisehen Studien«. 1838 w ird an der einzigen Landes
universitat, in Tubingen, ein Seminar fUr die Ausbildung von Leh
rern errichtet. Sie mul3ten nun nieht mehr Theologie studieren, 
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wenn sie Lehrer werden wollten. Die Expansion der Bildung im 
biirgerlichen Zeitalter bleibt verbunden mit klassischer Antike und 
Humanismus als padagogischem Programm. In diesem System liegt 
der geschichtliche Ort von Pauly's ReaZencyclopadie und der ihrer 
Benutzer. . 

Heute, nach 150 Jahren ist, bei allen wissenschaftlichen Fort
schritten, weniger klar, was »classisch« sei, was Humanismus, ja 
was Altertum - wo fiingt es an, wann hart es auf? 

2. La Mediterranee 

2.1 Technische Neuerungen, die Zunahme von Verkehr und Fern
handel, die Ausdehnung politischer Strukturen verdichten im zwei
ten vorchristlichen Jahrtausend den Raum zwischen Zweistromland 
und den Saul en des Herakles bei Gadir (Cadiz), yom Nil bis zu den 
Hyperboraern zu einem eigenen Kulturareal. 

Dieser Kulturraum .Mittelmeer< ist der geschichtliche Ort der 
.klassischen Antike<. Sie entsteht, dem Gefiille von Ost nach West 
gemafl, als eine spataltorientalische Randkultur und wird zum Zen
trum dieses Raumes. 

Die »agaische Koine« des zweiten Jahrtausends bringtmykenische 
Griechen nach Zypern und Syrien. Die alte Vermutung, die Leute von 
Ahhijawa, iiber die hethitische Texte der Grofjreichszeit (15.113. Jh. 
v.Chr.) berichten, seien Achaier, kann nunmehr als sprachwissen
schaftlich und archaologisch gesicherte Tatsache gelten. Mykeni
sche Waren, Keramik, Waffen finden sich sogar an der Nordgrenze 
des hethitischen Gebietes, ja in Hattusa selbst. 

Die »dunklen Jahrhunderte« (ca. 1200-800 v.Chr.) schrumpfen. 
Bisher muBte mit mythischer Uberlieferung spekuliert werden: Kad
mos von Theben und Europa sind Auslander aus Phoinikien, Danaos 
und seine Tachter Asylanten aus Agypten. Jetzt schlieflen archaolo
gische und epigraphische Funde den Hiat zwischen dem hethiti
schen Groflreich und den spathethitischen Fiirstentiimern im Tau
rus und in Nordsyrien, der mykenischen Palastkultur und der geo
metrischen Zeit. Die hieroglyphenluwisch/phoinikische Bilingue 
yom Karatepe (etwa 720 v. Chr.) zeigt die Kontakte der Phoiniker mit 
den spathethitischen Staaten, die Bilingue aus Pyrgi zeigt die Kon
takte mit den Etruskern. Der sprachgeschichtliche Zusammenhang 
der alt-anatolischen Sprachen mit dem Lykischen und Lydischen 
und deren Weiterleben bis in byzantinische Zeit wird sichtbar. Hi
storikerkonstrukte wie der sog. ,SeevOikerstul1ll< erweisen sich als 
Fabel. Die Epoche Homers (8. Jh. v. Chr.) ist nicht Uroffenbarung des 
hellenischen Genius, VOikerfriihling, die unbedingte, vorausset
zungslose, naiv-schapferische Jugend der griechischen Kultur, son
dern bereits Erbe, »Renaissance« (Robin Hagg). 
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2.2. Die Ausgliederung der byzantinischen, germanischen, islami
schen Kulturen wird hier als >Ende der Antike< verstanden. Auch 
dieser ProzeIl hat verschiedene Zasuren, Retardationen, unklare 
Ubergangszonen. Die Verwaltungsreform Diocletians (293 n.Chr.) 
und die Reichsteilung Theodosius' I. (395 n.Chr.) trennen den grie
chischen Osten yom lateinischen Westen, eine administrative Tren
nung, die sich schlieIllich in dem Schisma zwischen griechisch
orthodoxen und rbmisch-katholischen Christen abbildet. 

Zu der administrativen Trennung kommen, infolge der arabi
schen Eroberungen in Syrien, Afrika und Spanien, politische und 
religibse Grenzen. Da die Araber weder Byzanz (717/8 n.Chr.) noch 
Gallien (732 n.Chr.) erobern, entstehen in dem bislang integrierten 
Mittelmeerraum nun drei unterschiedliche Kulturraume: das la
teinische Christen tum, Byzanz und die islamische Welt, zu der nun 
beinahe ganz Spanien und Nordafrika gehbren. Die Eckdaten fur 
eine »Weltgeschichte des Mittelmeerraumes« (Ernst Kornemann) im 
Altertum sind deshalb die »iigiiische Koine« und die neue Gliederung 
dieses Raumes im 8. Jh. n. Chr. 

Die Staaten der Goten, Vandalen, verbleiben innerhalb der antiken 
Strukturen. Das Westgotenreich in Spanien bleibt ein »spiitantikes 
Kbnigtum«, bis die Araber es zerstiiren (711 n.Chr.). Diese Staaten 
lassen sich als »provinzielle Sonderentwicklungen« (Karl-Friedrich 
Stroheker) fassen, und insofern als eine letzte Phase der Antike. Bei 
den Westgoten in Spanien erhielt sich spiitantikes Erbe liinger als in 
anderen Teilen des lateinischen Westens. Diese Epoche, vor der 
Konsolidierung der feudalen, friihmittelalterlichen Strukturen im 
Westen, liiflt sich als >Subantike( charakterisieren. 

Am starks ten bleibt die byzantinische Kultur dem subantiken 
Erbe verpflichtet; urn 800 n.Chr. sind die Erschiitterungen, die das 
Vordringen der Araber und der Bilderstreit sowie die Einfiihrung der 
Themenverfassung ausgelbst hatten, iiberwunden; eine neue, die 
»makedonische« Renaissance beginnt. Auch das Kalifat der Oma
jaden bleibt zuniichst mit den spiitrbmischen Strukturen verbunden 
(Verwaltung, Steuer, Recht, Miinzwesen, Bildungswesen), so dafl 
auch der islamische Kulturraum in dieser Zeit als subantik charak
terisiert werden kann. Erst die Verlagerung der Hauptstadt von 
Damaskus nach Bagdad durch die Abbasiden zeigt fiir den Ostteil 
eine Abwendung yom Mittelmeerraum. 

2.3. August Pauly hatte »die beiden classischen Vblker« als den 
Stoff fiir seine Realencyclopiidie definiert: »>Agyptisches, Orien
talisches, Nordisches u.a. kommt in Betrachtung, soweit es durch 
das Medium griechischer oder rbmischer Anschauung auf uns ge
kommen ist« (Vorwort 1837, VI). Vor der Erschlieflung der iigypti
schen Hieroglyphentexte und der Keilschriftliteratur war dies ein 
verniinftiger Standpunkt. Noch 1894 hat Georg Wissowa - trotz der 
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Entzifferungen G.E Grotefends und J.E Champollions* - dieses Prin
zip bestiitigt (Vorwort, V). Und so hatte es Friedrich August Wolf 
(1759-1824) gelehrt, in seiner »Darstellung der Alterthumswissen
schaft« (1807, 18), Goethe ist sie gewidmet: »So bleiben uns denn nur 
zwei Nationen des Alterthums, deren Kenntniss eine gleichartige 
Wissenschaft bilden kann, Griechen und Romer, Asiaten und Afrika
ner werden als litterarisch nicht cultivirte, nur civilisirte Volker, 
unbedenklich von unsern Grenzen ausgeschlossen; so auch die spii
ter bedeutend gewordenen Araber, wiewohl sie mit Hiilfe der Grie
chen, wie vorher die Romer, einen gewissen Grad gelehrter Bildung 
erreichten.« 

Der erstarrte Blick auf eine normativ gesetzte Mitte hin verformt 
notwendigerweise das Umfeld, marginalisiert die Riinder, verdriingt 
die Vorstufen und Konkurrenten. Die pragmatisch sinnvolle Be
schriinkung des Stoffes kann miflbraucht werden, urn ideologische 
Borniertheit zu verdecken. Eigensinn und Eigen-Rhythmus der ori
entalischen Kulturen, der Rand- oder Folgekulturen (Kelten, Thra
ker, Sky then, Hunnen, Numider, Germanen, Parther, Slawen, Araber) 
miissen so dargestellt werden, daB es dem Leser moglich wird, den 
Gesichtspunkt aus dem Zentrum an die Peripherie zu verlegen, urn 
von dort aus eine Mitte zu bestimmen. 

»Weltgeschichte des Mittelmeerraumes« 

1. Integration des Mittelmeerraums 
15,/13. Jg. v.Chr. 
Mitte 2. JI:. 
1200/800 
1100 
12001700 

8.Jh. 

urn 500 

vor 13 n.Chr. 

Ahhijawa 1 Achaier in hethitischen Texten. 
Agiiische Koine. 
Sogenannte >Dark Ages<. 
Phoiniker griinden Gadir (Cadiz, Siidspanien). 
Spiithethitische Fiirstentiimer (Taurus/Nordsy
rien). 
Hieroglyphenluwisch/phoinikische Bilingue yom 
Karatepe (Kilikien). 
Westsemitisch/etruskische Bilingue aus Pyrgi (bei 
Cerveteri) ; 
griechisch/lykisch/aramaische Trilingue aus 
Xanthos (Lykien). 
Tatenbericht des Kaiser Augustus am Augustus
Roma-Tempel in Ankara, Tiirkei (Monumentum 
Ancyranum; griechisch/lateinisch). 

"Jean Francois Champollion (1790-1852); Entzifferung des Steines von Ro
sette: 1822. - Georg Friedrich Grotefend (1775-1855) erkennt 1802 die Kii
nigsnamen in altpersischen Keil inschriften. 
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Constitutio Antoniniana (romisches Btirgerrecht 
fUr aIle freien Einwohner des romischen Impe
riums). 

2. Ausgliederung der Kulturraume 
293/395 n.Chr. Erste (administrative) Trennung in Ost- und 

Westreich. 
642 und 698 

711 

717/8 

7171722 

732 

750 

ca. 760 

800 

Einnahme von Alexandrien und Karthago durch 
die Araber. 
Ende des Westgotenreiches in Spanien: Spanien 
unter arabischer Herrschaft, z. T. bis ins 15. lh. 
Der arabische Angriff auf Konstantinopel schei
tert. 
Schlacht bei Cavadonga (Asturien), Beginn der 
spanischen Reconquista. 
Der arabische Angriff auf Gallien scheitert 
(Schlacht bei Tours und Poitiers). 
Sturz der Omajaden; die Abbasiden verlegen die 
Residenz von Damaskus nach Bagdad. 
Die »Konstantinische Schenkung« wird zur Legiti
mation des Kirchenstaats fingiert. 
Wiederherstellung des »Imperium Romanum« im 
Westen durch Kronung Karls d.Gr. zum Kaiser in 
Rom. 

3. Realien 

Eine Encyclopadie der Realien wollte August F. Pauly Hefem, die aile 
Gebiete der Altertumswissenschaft umfaOt, mit Ausnahme von 
Grammatik und Metrik, Kritik und Hermeneutik. Dabei brachte ihn 
ausgerechnet das Wort >Realien< in Verlegenheit. Es handle sich urn 
»sogenannte Antiquitaten«> »sogenannte Alterthiimer«; Pauly erklart 
diesen »vagen Ausdruck« (V); » ... Alles das, was (a) von Grund
satzen, Formen und Organen der Staatsverwaltung und (b) Rechts
pflege, (c) von dem Kriegswesen, (d) den religitisen Gebrauchen und 
(e) dem hauslichen Leben der Alten bekannt und wissenswert ist.« 

Diese Stoffe sind auch in dem Dberblick tiber die >Theile der 
Alterthumswissenschaft< enthalten, den Friedrich August Wolf, zur 
Freude seiner Kritiker, der »Darstellung der Alterthumswissen
schaft« beigegeben hatte. 

I. Philosophische Sprachlehre oder allgemeine Grundsatze bei
der alten Sprachen. 

11. Grammatik der Griechischen Sprache. 
III. Grammatik der Lateinischen Sprache. 
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IV. Grundsatze der philologischen Auslegungskunst. 
V. Grundsatze der philologischen Kritik und Verbesserungs

kunst. 
VI. Grundsatze der prosaischen und metrischen Composition 

oder Theorie der Schreibart und der Metrik. 
VII. Geographie und Uranographie der Griechen und Romer. 
VIII Alte Universalgeschichte oder allgemeine Geschichte der V61-

kerschaften des Alterthums. 
IX. Grundsatze der alterthiimlichen Chronologie und his tori

schen Kritik. 
X. Griechische Antiquitaten oder Geschichte der Zustande, Ver

fassungen und Sitten der vornehmsten Staaten und Volker 
Griechenlands. 

XI. Romische Antiquitaten oder Altertumskunde Roms und des 
altern Romischen Rechtes. 

XII. Mythologie oder Fabelkunde der Griechen und Romer. 
XIII. Litterarhistorie der Griechen oder aussere Geschichte der 

Griechischen Litteratur. 
XlV. Romische Litterarhistorie oder aussere Geschichte der Romi

schen Litteratur. 
Xv. Geschichte der redenden Kiinste und der Wissenschaften bei 

den Griechen. 
XVI. Geschichte der redenden Kiinste und der wissenschaftlichen 

Kenntnisse bei den Romern. 
XVII. Historische Notiz von den mimetischen Kiinsten beider Vol

ker. 
XVIII. Einleitung zur Archaologie der Kunst und Technik oder Notiz 

von den iibriggebliebenen Denkmalern und Kunstwerken der 
Alten. 

XIX. Archaologische Kunstlehre oder Grundsatze der zeichnenden 
und bildenden Kiinste des Alterthums. 

XX. Allgemeine Geschichte der Kunst des Alterthums. 
XXI. Einleitung zur Kenntniss und Geschichte der alterthiimlichen 

Architektur. 
XXII. Numismatik oder Miinzenkunde der Griechen und Romer. 
XXIII. Epigraphik oder Inschriftenkunde beider Volker. 
XXIV. Litterarhistorie der Griechischen und Lateinischen Philolo

gie und der iibrigen Alterthums-Studien nebst der Bibliogra
phik. 

Er hat in seiner Systematik die Antiquitaten als »Civilisation« zu
sammengefal3t und diese der »Cultur« entgegengesetzt. Den Unter
schied bestimmt Wolf mittels des Begriffes »Litteratur«; das sind fUr 
Wolf schriftliche Beitrage aus allen Nationen zur Aufklarung der 
Zeitgenossen. Nur durch »Litteratur« ist »hohere, eigentliche Gei-
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stescultur« moglich: Schreibkunst allein, zu amtlichen Zwecken und 
aus Notdurft, ist demnach keine Litteratur. Alle »hohere« Cultur ist 
»geistig odeI' litterarisch«. So konnte Wolf den Wilden, merkwiirdi
gerweise auch den Asiaten, die Cultur absprechen, die »biirgerliche 
Policierung« odeI' Civilisation abel' durchaus zugestehen - aus dem 
klassischen Alterthum abel' waren sic jedenfalls auszuschliel3en: 
"Asiaten und Afrikaner werden als litterarisch nicht cultivierte, nul' 
civilisierte Volker, unbedenklich von unseren Grenzen ausgeschlos
sen.« Diese Aussage ist, auch nach dem Kenntnisstand im Jahre 1807 
und llnabhiingig davon, wie >Cultur< definiert wird, borniert und 
falsch. 

Andererseits ist - im Bewul3tsein diesel' Grenzen - das Ziel zu 
wiirdigen, das Wolf und seine Kritiker einer Altertmnswissenschaft 
gesteckt haben: »Rekonstruktion des Alterthums in seinem ganzen 
Umfange« (August Boeckh, Encyclopiidie, 180611865, passim). Eine 
»umfassende Culturgeschichte des Alterthlnns« (Boeckh) sollte es 
sein, philosophisch begriindet, historisch-kritisch und »Kunst«. Die 
Geschichte del' Philologie ist von Boeckh ausdriicklich und mit 
bemerkenswerter Begriindung eingeschlossen worden. 

Die >Realien< gehoren selbstverstiindlich hinzu. Familienleben, 
Einrichtung des Hauses, Brauchtum und die >kleinen und billigen 
Sachen <, Tonlampe, Webgewicht, Kopfbedeckung, Ful3bekleidung 
sind legitime Gegenstiinde wissenschaftlicher Arbeit. Eine immer 
wichtigere Rolle erhiilt die Archiiologie. Stets war bekannt geblie
ben, dal3 apxutOAoyiu del' richtige Name fUr >Alterthumswissen
schaft< sei. Von del' Begutachtung del' Kunstwerke fUr SammIeI' und 
Ausstatter war sie durch Winckelmann (1717-1768) zur Deutung 
und stilistischen Ordnung del' grol3en Kunstwerke gelangt. Jetzt 
wird sie »monumentale Philologie« und, mit eigener Theorie (Asthe
tik) und neuen Nachbarwissenschaften (Kunstgeschichte), zur 
>Leitwissenschaft< del' Altertumsforscher. 

Diese Vorstellungen von Antiquitiiten und Realien, > Civilisation < 
und >Cultur< enthalten die wissenschaftstheoretische Grundlegung, 
die ein Unternehmen wie den grol3en Pauly-Wissowa getragen hat. 
Noch Friedrich Nietzsche (1884-1900) steht, VOl' seinem Ubertritt 
von del' Philologie zur Philosophie (1875/76), fest in diesel' Tradi
tion. Von seinem Lehrer Friedrich Ritschl (1806-1876) iibernimmt er 
- wie die Ubereinstimmungen zwischen seiner Vorlesungsnach
schrift aus Leipzig und den Notizen fUr eigene Vorlesungen in Basel 
(1871) beweisen - die Grundbegriffe: »lebendige Anschauung«, 
»Kenntniss del' alterthiimlichen Menschheit selbst«, »Nachbildung 
des Alterthums«. In del' ihm eigenen Art steigert er diese Vorstellun
gen: »Wirwollen die allerhiichste Erscheinung begreifen und mit ihr 
verwachsen. Hineinleben ist die Aufgabe.« So hoch gilt ihm damals 
del' Nutzen del' Historie fUr das Leben. Nietzsche iibernimmt die 
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Tradition von Wolf, Boeckh, Otto Jahn (1813-1869), Ritschl und 
treibt in Basel, unter dem persiinlichen Eindruck von Jacob Burck
hardt, die Encyclopadie des Altertums als Kulturgeschichte. 

Fur kurze Zeit gelingt es ihm, die historisch-kritische Philologie, 
die materialreiche und philosophisch anspruchsvolle Kulturge
schichte mit seiner padagogischen Aufgabe als Lehrer fUr Lehrer im 
Gleichgewicht zu halten. Doch vermag er nieht, aus Burckhardts 
»Griechischer Kulturgeschichte«, seinen eigenen Vortragen uber die 
Zukunft unserer Bildungsanstalten und seinen kulturgeschichtli
chen Notizen die als vierte geplante »UnzeitgemaBe Betrachtung« zu 
vollenden. Der Umstand> daB »Wagner in Bayreuth« die vierte »Un
zeitgemaBe« wurde und nicht »Wir Philologen«, ist ein Symptom fUr 
die Krise der klassischen Altertumswissenschaft in der Epoche des 
Historismus. 

Die Altertumswissenschaft des 19. Jahrhunderts versuchte, eine 
fremde und vergangene Kultur als >Organismus<, >Einheit, und >to
tal, zu erfassen, und zwar nieht nur spekulativ, mit den weiten 
Begriffen der Geschichtsphilosopihe, sondern empirisch, encylopa
disch sollte sie angeeignet werden; man sollte sich in sie »hinein
leben«. 

Die fUr dieses Ziel erbrachte Arbeitsleistung kann nur bewundert 
werden. Manches erscheint> sei's naiv und bieder, sei's verstiegen. 
Doch ist nicht zu vergessen, aufwelchem Stand zur Zeit von August 
Pauly (1837) 'die Viilkerkunde und Anthropologie, Folkloristik und 
Moralstatistik in Deutschland sich bcfanden. Ais Georg Wissowa die 
neue Realencyclopadie plante (1890), waren die Grundervater der 
modernen Psychologie (Sigmund Freud) und Soziologie (Max We
ber) noch unbekannt. 

Seitdem ist eine uniiberschaubare Fiille von Disziplinen, Schulen 
und richtungweisenden Parolen der allgemeinen, vergleichenden 
und anti ken Kulturwissenschaft zugewachsen. Nur wenige Namen 
seien in Erinnerung gebracht: Sozialgeschichte, Technikgeschichtc, 
Massenpsychologie, »histoire des mentalites«, historische Anthro
pologie, Kommunikationswissenschaft; nicht zu vergessen Spezia
litaten wie Religionsiisthetik oder Ethnopsychoanalyse des griechi
schen Mythos (Georges Devereux). 

Die Reflexionen und Feldarbeiten der »Ecole des Annales«, der 
»Cultural Anthropology« und der empirischen Kulturwissenschaft 
haben neue Themen auch fUr die A Itertumswissenschaft gestellt; die 
Ungleichzeitigkeit des Gleichzeitigen in komplexen Kulturen, Ge
schiehtc in langen Zeitrhythmen - »histoire de longue duree«; die 
Sozialgeschichte von Ideologien, Stereotypen, Feindbildern, »imagi
naires«; die Geschichte des Kiirpers, die Wiederentdeckung des ver
gesscnen Alltags. Schon diescr durre Katalog lehrt: die Miiglich
keiten fUr einen Neuen Pauly - allerdings auch die Anspriiche an ein 
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solches Unternehmen - sind, ein Jahrhundert nach Georg Wissowa 
(1890), erheblich gewachsen. 

4. Wirkungsgeschichte - Wissenschaftsgeschichte 

a) Die Wirkung del' antiken Kultur und die Geschichte ihrer Erfor
schung wird ein Schwerpunkt des Neuen Paul): Die verschiedenen 
> Renaissancen <, das faktische Fortdauern, die vielfach gebrochenen 
KontinuiUiten, die Uberlagerung del' Rezeptionsstufen werden in
nerhalb del' altertumswissenschaftlichen Artikel (z.B. >Astrologie<) 
odeI' separat mit eigenen Stichworten (z.B. >Alexandrinismus<, >Hu
manismus<) erfalH. Dabei werden nicht nul' die schone Literatur, 
sondern auch Recht und Medizin beriicksichtigt, die Wiederverwen
dung del' antiken Architektur, die Fortsetzung del' anti ken Raum
strukturen in den mittelalterlichen Stadtkernen, den Stra[\ennetzen, 
del' Felderordnung (Limitation). Del' Anteil diesel' Artikel wird 
knapp ein Drittel des Neuen Pauly betragen. 

Die Kultur ist die Situation ihrer Texte, del' akustischen, opti
schen, motorischen - also von Musik und Wort, Schrift und Kunst, 
Gestik, Ritual und Drama. Del' "SHz im Leben« (Hermann Gunkel), 
die Rolle des Beschauers, Benutzers, Lesers, der "Erwartungshori
zont« del' Rezipienten ist deshalb nicht nur fUr die primiiren Adres
saten aufzusuehen, sondern aueh fUr das nach Raum, Zeit, sozialer 
Schicht entferntere Publikum. 

Der Name >Antike< umfa[\t verschiedene Spraehen, Kulturen und 
eine Geschichte von eineinhalb Jahrtausenden. Deshalb ist Wir
kungsgeschichte in del' Antike selbst zu beobachten. Aus Nachah
mung, Kanonbildung, Allegorese, Parodie, historisch-kritischer 
Exegese und der Benutzung diesel' Exegese in neuer poetiseher 
Tradition besteht ein gut Teil antiker Literaturgeschichte. Die Mehr
sprachigkeit vieleI' antiker Kulturen befiirdert die Differenzierung, 
ohne die relative Einheit des Mittelmeerraumes aufzuheben. Uber
all gibt es Ubersetzllngen, Allsfertigungen in mehreren Sprachen. In 
Hattusa beispieisweise werden au[\er Keilschrifthethitisch folgende 
Sprachen benutzt: Akkadisch, Hieroglyphenluwisch, Hattisch, Hur
ritisch. Die Leute von Ahhijawa waren in dieses Sprachennetz ein
gebunden. 

Die romische Kultur ist zweisprachig (etruskisch/griechisch -
lateinisch). Ein gut Teil ihrer Literatur sind Adaptionen griechi
scher Werke. Noch im ersten Jahrhundert v. Chr. wird ein Teil der 
etruskischen Literatur ins Lateinische iibersetzt. Die antike christ
liche Kultur ist (mindestens) dreisprachig; hebriiisch - so noch im 
Kultus der romischen Kirche-, griechisch und lateinisch. Die wis
senschaftliche Reflexion auf die eigene KlIitllr und Literatur beginnt 
in der orientalischen Antike und findet bei den Griechen die bis 
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heute giiltigen Formen: Geographie, Ethnographie, Historiographie, 
Philologie, Physiognomik. Nicht selten bedient sich wissenschaft
liche Arbeit literarischer Formen: Eine chronologische Abhandlung 
in Jamben, Literarkritik in der alten Komodie und den lateinischen 
Satirikern. 

Die innerantike Wirkungsgeschichte solI im Neuen Paulyiiber das 
Ende der Antike hinausgefiihrt werden und zwar so, daB kein neuer 
Mythos von bruchloser Kontinuitiit, von unveriinderlicher Antike 
erzeugt wird. Rezipiert wird ja nieht .Antike an sieh<, sondern 
jeweils ein selektives Konstrukt, das seinerseits das Ergebnis mehr
facher Rezeptionsvorgiinge ist. Jeder Versuch einer Anniiherung an 
die Antike geht mehr oder weniger bewuBt von der eigenen Situation 
aus, enthiilt imaginiire Elemente und fUhrt deshalb zu mehr oder 
weniger starken .Deformationen<. Oft sind gerade kreative Anniihe
rungen • Spriinge < aus der eigenen Zeit, iiber die vermittelnden 
Tradenten und Institutionen hinweg, »zu den Quellen selbst«, gegen 
die Autoritiiten. Die wissenschaftliehe Erforschung der Wirkungs
geschichte registriert nicht nur diese Traditionen und Renais
sancen, sie benennt Deformationen, Entleerung, MiDbrauch, Igno
ranz. 

b) Ein selbstiindiger Teil innerhalb der Wirkungsgeschiehte ist die 
Wissenschaftsgeschichte. Wissenschaftsgeschichte als Disziplin ist 
ein neuzeitliches Konstrukt. In friiheren Epochen bildeten Wir
kungs- und Wissenschaftsgeschichte eine Einheit. Sie ist weder, wie 
Ironiker sagen, der Nekrolog einer Wissenschaft' die sich selbst fUr 
tot erkliirt, fUr abgeschlossen, historisch. Sie ist auch keine neu
modische Erfindung, sondern ein fester Bestandteil der neuen AI
tertumswissenschaft. Der vierundzwanzigste und letzte Punkt in 
Wolfs Darstellung der Alterthums-Wissenschajt heiDt: »Litterarhi
storie der griechischen und lateinischen Philologie und des iibrigen 
Alterthums«; geboten wird Leben und Werk beriihmter Gelehrter 
nebst »Bibliographik«, Einfiihrung in die wissenschaftliehe Lite
ratur. 

Eine hoheren und gut begriindeten Platz hat die Wissenschaftsge
schichte bei August Boeckh, Hermann Usener (1854-1905) preist sie 
in hegelianischen Tonen: »Die Geschichte der Wissenschaft ver
zeiehnet nieht bloB Leistungen. In ihrer Geschichte entfaltet sich ihr 
Begriff, der nicht unberiihrt bleiben kann von dem Wandel der 
Generationen«. 

Die Wissenschaftsgeschiehte im Neuen Pauly untersucht die Be
dingungen, die zur Ausbildung von Gebieten, Themen, Methoden 
gefiihrt haben, die Geschichte der Disziplinen, der wissenschaftli
chen Gattungen und Formen (Kommentar, FuBnote, Register), wel
che Folgen die Ausdifferenzierung in Alte Geschichte, Archiiologie, 
Sprachwissenschaft fUr das Fach gehabt hat; wie die Aufspaltung 
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und Zuordnung einzelner Gebiete sich verandert; wie die lateini
sche Philologie zur Latinistik wird und sich, statt mit der Grazistik, 
mit Mittel- und Neulatein verbindet. 1m Neuen Pauly werden Wir
kungs- und Wissenschaftsgeschichte besonders fUr die Kulturre
gionen Osteuropas in speziellen Landerartikeln entwickelt. Wissen
schaftsgeschichte stellt die Gegenwart einer Wissenschaft als hi
storisches Problem, sie dient auch der Selbstkritik, der Erinnerung 
an Fehler und Sackgassen. 
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Altertumswissenschafl als »Culturgeschichte« 
Traditionspfade: August Boeckh, Friedrich Ritschl, 

Friedrich Nietzsche 

Griech. Rom. Deutsch Indisch 
Sprachwiss.sch. Sprache Sprache Sprache Sprache 

Religionswiss. Religion ReI. ReI. ReI. 

Litterat.wiss.sch. Literatur Lit. Lit. Lit. 

Archaeologie. bild.K. b.K. b.K. b.K. 

Sitte Sitte Sitte Sitte 
~ ~ ~ ~ 

etc. klass. Philo!. Deutsch. Indische 
Philoi. Phil. 

etc. 

etc. 

etc. 

etc. 

Friedrich Nietzsche, Nachschrijl der Vorlesung von 
Friedrich Ritschl, »Encyclopadie der Philologie« (wohl1867168) 

Geographie 7 1 Geschichte der Philolog. 
Polito Geschichte.Mythologie. 6 2 Lehrerberufu. Zukunft der 
Antiquitiiten. Philologie nebst Studium. 
Sprache. 7 3 Sprachphilologie 
Metrik. (nothwendige Sprachkennt-
Kunst. nisse - u. dann Sprach-
Rhetorik. wissenschaft) 
Li tteraturgeschichte 4 Kritik u. Hermeneutik. 
Epigraphik. (Numismatik.) 6 Litteratur[geschichte]. 
Kritik (Paliiographie) 5 [Kunst] 
Hermeneutik. 7 Metrik. 

18 Rhetorik 
3 6 6 Kunst. 

8[5416 6 7 Antiquitiiten u. Geschichte. 

Woche 

6 8 Mythologie. 
[Geschichte.] 

Friedrich Nietzsche, 
Planung der Vorlesung ilber »Encyclopadie der Philologie«, 

Basel 1871 (1873174?) 
1 Geschichte der Philologie 1 
2 1 
3 Stud. der Philolog. 1 
4 1 
5 Sprachphilologie 1 
6 1 
7 Kritik u. Hermeneutik 1 
8 1 
9 Litterat. Metr. Rhetor. 1 

10 1 
11 1 
12 Kunst 1 
13 1 
14 Antiqu. Geschichte 1 
15 1 
16 Mythologie. 1 
17 1 
18 

[19] 
[20] 

H I: :1 2 3 

2~ 
:~ 2 3 
2 3 

2i 2 3 
2 3 
2 3 

2jJ 2 3 

2JJ 2 3 



I 
ROMISCHE RATIONALITAT 

UND IHRE DIALEKTIK 



Die Rechtfertigung Gottes durch den 
»Fortschritt der Zeiten« 

Zur Differenz jiidisch-christlicher und 
hellenisch-r6mischer Zeit- und 

Geschichtsvorstellungen 

1. Zeit ohne Ziel 

1.1. Sils Maria, August 1881 

Vor einhundert Jahren, im August des Jahres 1881, ging ein 37jah
riger, pensionierter Professor der klassischen Philologie aus Basel 
am See von Silvaplana durch die Walder. Bei einem machtigen, 
pyramidal aufgeturmten Block, so berichtet der Professor sieben 
Jahre spater, habe er Halt gemacht, unweit Surlei, »6000 Full jenseits 
von Mensch und Zeit«, das sind knapp 2000 Meter!: Da kam ihm, wie 
man weill, jener Gedanke - die Grundkonzeption des Zarathustra, 
der Gedanke also der ewigen Wiederkehr des Gleichen. 

Bei aller Pietat diesem verspateten, sehr stilisierten Visionsbe
richt gegenuber mull man sagen: Er fand den Gedanken wieder. 

In seinen Vorlesungen zu Basel hatte er seit 1872 uber Heraklit 
gehandelt2 . Bei ihm fand er eine Formel fUr das ewige Werden in 

1 Ecce homo (abgefaBt Herbst 1888: KSA 15, 182), in: KSA 6, 335. Das von N. 
erwahnte Blatt vom Sommer 1881 ist erhalten (Manuskript M III 1 = KSA 9, 
441 ff.; S. 494). Die Unterschrift lautet dort: »6000 FuB liber dem Meer und 
viel hoher liber allen mensehlichen Dingen«. Die in »Ecce homo«, a.O., 
gegebcne Fassung ist typisch filr die Stilisierung seines Lebens, an der 
Nietzsche in diesen Monaten arbeitete. Lowith, Nietzsches Philosophie, cap. 
III, Anm. 133, verweist auf ahnliche Erlebnisse bei Descartes, Pascal, Rous
seau, Kierkegaard. Es ist bemerkenswert, daB im Manuskript MIll 1 keine 
Meditationen liber Dionysos oder Heraklit dem Gedanken der ewigen Wie
derkehr vorausgehen, sondern phy sikalisehe, physiologische, erkenntnis
psychologische Erwagungen. 

2 Nietzsche, Vorlesung liber: »Die Yorplatonischen Philosophen« (Sommer 
1872, 1873, 1876, je dreistlindig), Teilabdruck in: Nietzsche, Philologica III 
(hrsg. Yon DUo Crusius und Wilhelm Nestle, Leipzig 1913 = Nictzschcs 
Werke Rd. XIX) § 10: Heraclit, bes. S. 174f., 180, 182, 187 liber periodischen 
Weltuntergang bei Hcraclit, Teleologic, Zeit und Spiel. Eine starker lite
rarisierte Fassung unter dem sachlich unzutreffenden Titel: »Die Philo
sophie im tragischen Zeitalter der Griechen« (Manuskript U 18: April 1873), 
in: KSA 1, 80Hf. Das Thema der »ewigen Wiederkunft« wird mehrfach 
besprochen, die Phrase selbst jedoch, soweit ich sehe, noch nicht gebraucht. 
Vgl. bes. S. 821,823 (Zeit), 825 (»das Rinl\cn dauert in Ewigkeit fort«), 829: 
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einer unendlichen Welt, die Nietzsche als Kiinstler befriedigte. He
raklit vergleicht den Weltproze(J mit dem Spiel eines Kindes: »Der 
Aeon«, sagt er, »ist ein Knabe, der spielt, Brettsteine setzt: eines 
Knaben ist das Konigtum«3. 

UtWV rruit; Ecrn rruisrov, rrEHEurov . rratoot; ~ ~ucrtAT]iT]. 

Spiel ist zweckfreies Tun. Dementsprechend hat die Weltgeschiehte 
kein Ziel. Was bei Heraklit als Proze(J und Gesetz (Mall, Logos) 
erscheint, deutet Nietzsche sich, mit Hilfe einer mehr als 200 Jahre 
spiiteren Philosophie, der stoischen, als einen periodischen Unter
gang und Neuanfang der Welt: die ewige Wiederkehr4 • 

Spiel, nieht Zweck; Periode - Umlauf, Kreis, nieht Ziel: das war fUr 
Nietzsche eine physikalische, eine geschiehtstheoretische Aussage. 
Sie bestiitigte seinen Zweifel an den iibliehcn Phrasen der Grtinder
zeit tiber »Sinn der Geschiehte« und "Fortschritt der Cultur«5. 

Schon wiihrend der Arbeit an der »Geburt der Tragodie«, wiihrend 
des preufiisch-franzosischen Krieges also und der Tage der Pariser 
Kommune (1870171), hatte Nietzsche sieh notiert6 : »Die Weltge-

»er (Heraclit) glaubt wie jener (Anaximander) an einen periodisch sich 
wiederholenden Weltuntergang und an ein immer erneutes Hervorsteigen 
einer anderen Welt aus dem alles vernichtenden Weltenbrande«; S.830fl".: 
die Lehre .vom Spiel in der Nothwendigkeit«. 

3 Heraklit, frg. 52 (D.) aus Hippolyt IX 9. Die Deutung des Fragments ist 
unsicher. - atrov verstand Nietzsche als ,Zeit - Weltzeit - Welt,. Bei Homer 
bedeutet das Wort ,Lebenszeit, von Menschen und anderen Wesen; im 
klassischen Griechisch bedeutet es ,Ewigkeit" An dieser lIeraklitstelle ist 
wohl das Leben, die Lebenszeit dcs ganzen Kosmos gemeint. Lukian (Ver
steigerunll der Philosophen 14, referiert bei Nietzsche, Philologica III 180) 
versteht U1roV als .Weltzeit«; Nietzsche, KSA 1,828: »Die Welt ist das Spiel des 
Zeus.« - Vgl. H. Fraenkel, Die Zeitauffassung in der friihgriechischen Lite
ratur, S. 18: »Fiir alrov und die verwandten Worter wird man, nach dem, was 
sich iiber den altesten Zeitbegriff ergeben hat, weder eine idg. Grund
bedeutung ,Zeit, annehmen wollen, noch braucht man andererseits ganz 
das Zeitelement aus der Grundbedeutung auszuschlieBen (wie Lackeit, 
Aion, Diss. Kiinigsberg 1916, S.6ff. vorschlagt). Alles fiigt sich gut, wenn 
man einen gemischten Begriffwie ,Bestand, Dauer" insbesondere ,Leben' 
zugrunde liegen laBt (ahnlich Wilamowitz, Herakles lIZ S. 363f.).« Die He
raklitstelle behandelt Fraenkel in seinem Aufsatz, »Eine herakliteische 
Denkform«, a.O. 253-283, bes. S.264; er iibersetzt: .Das Dasein ist ein Kind 
beim Brettspiel; ein Kind regiert als Konig.« 

4 Die Differenz zwischen Heraklit und stoischer Herakliterklarung war 
Nietzsche natiirlich bekannt (vgl. seine Rezension von J. Bernays, Die 
heraklitischen Briefe, 1869, in: Nietzsche, Philologica I, S.282-283), doch 
geht die neuere Quellenkritik in der Ausscheidung stoischer Gedanken aus 
Heraklit weiter, als Nietzsche damals ahnen konnte. Vgl. G.S. Kirk, He
raclitus. Thc Cosmic Fragments. Cambridge 1954, S.318ff. - Die Stoiker 
konnten fiir ihre Lehre vom Welten brand ansetzen an herakliteischen Sat
zen wie frg. B 50 (D.), 51 vgl. A 5. 

5 KSA 9,476. 
6 Manuskript von Ende 1870 - April 1871: KSA 7,197. 
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schichte ist kein einheitlicher Proze13. Das Ziel derselben ist fort
wahrend erreicht.« 

Diese Notiz trifft genau und bose die christlichen Vorstellungen 
von Heilsgeschichte und Weltgeschichte. Die christliche Geschichte 
beginnt mit Adam und umfafit deshalb alle Menschen. lhre Mitte ist 
die Menschwerdung Gottes, ihr Ziel und Ende das jungste Gericht. 

Dies war Nietzsches Gegner; und es war nicht nur eine Religion. 
Hatten nicht die Fortschritts-Optimisten, die Sozialisten und Demo
kraten dasselbe Geschichtsbild: ,Durch allgemeinen Fortschritt zu 
mehr Gluck fUr alle<? 

Gegen dieses Geschichtsbild hatte Nietzsche nun, im Sommer 
1881 in Sils Maria, eine Waffe gefunden, eine voraussetzungsreiche, 
aber eingangige Formel: »Zeit ohne Ziel«, oder: "die Mitte ist uberall; 
krumm ist der Pfad der Ewigkeit«7. 

1.2. Der Philolog mit dem Hammer 

Nietzsches Lehre der ewigen Wiederkehr entfaltete eine grofie Wir
kung und unvorhergesehene Nebenwirkungen. Die Lehre war ge
heimnisvoll und gefiillig formuliert, fromm und aggressiv. Ihre anti
ken Voraussetzungen waren auf einen sehr kleinen, gut verstandli
chen Nenner gebracht. Nietzsche hat einen weit verastelten, an 
Nuancen und Polemik reichen Diskurs isoliert und genial versim
pelt. 

Er fand bei Heraklit den Gedanken der ewigen Wiederkehr, der 
aber, wie gesagt, erst eine stoische Ausdeutung ist. Diesen Gedanken 
hat er auf die ganze vorsokratische Philosophie, ja mit Hilfskon
struktionen wie ,Einheit von Leben und Tod<, ,dionysisch<, 'tra
gisch< auf die gesamte griechische Kultur ausgedehnt8 . 

7 Die Fonnel ist m.w. zum ersten Male naehweisbar im November 1882/Fe
bruar 1883 (KSA 10, 150): »ganz Meer, ganz Mittag, ganz Zeit ohne Ziek 
Diese Verse sind eine Ervveiterung des Gedichtes .Portofino« vom Sommer
Herbst 1882 (KSA 10, 107). Eine noehmalige Ervveiterung hat Nietzsche 1887 
im Anhang zu »Die frohliche Wissensehaft« publiziert (»Die Lieder des 
Prinz en Vogelfrei«, KSA 3, 649): 
»Hier sass ich, wartend, wartend, - doeh aufNiehts, 
lenseits von Gut und Bose, bald des Liehts 
Geniessend, bald des Sehattens, ganz nur Spiel, 
Ganz See, ganz Mittag, ganz Zeit ohne Zie!. 
Da, plotzlieh, Freundin! wurde Eins zu Zwei-
- Und Zarathustra gieng an mir vorbei ... « 

»lenseits der Zeit«: KSA 11, 308. 
8 a) An~atzpunkte fiir die Verallgemeinerung sind Texte wie Heraklit, frg. 15 

(D.): OlU'tO, O£ 'AtOll, Kat L110VUCl'O, - »derselbe aber (ist) Hades und Dio
nysos«. 
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Traditionen, die nieht passen, sind verschwiegen, z.B. das groll
artige Fragment des Xenophanes9 : »Nicht doch von Anfang an haben 
die GoUer den Sterblichen alles gewiesen, sondern mit der Zeit, 
suchend, (er)finden sie ein Besseres.« 

Hier ist eine Theologie des FortschriUs angelegt. Es ist noch nicht 
alles gut - die GOUer wollen es so (Theodizee); die Menschen mus
sen suchen, aber sie konnen und werden finden, erkennen, erfinden; 
und es geht zum Besseren; das Wort >Zeit' erweckt hier Zuversicht; 
es ist nicht »leere Zeit«, sondern eine > bessere Zukunft" und alles ist 
von den GoUern gewollt. Das pallt nicht so leieht in eine Lehre von 
Kreislaufund Wiederkunft - und so lallt Nietzsche es fort. 

Auch die stoische Lehre des TC(lAlV TC(lVtU tUlml (»noch einmal alles 
dasselbe«) hat Nietzsche nirgends, soweit ich sehe, sorgfiiltig dar
gelegt. Ihn interessierte Heraklit, nicht die Nachsokratiker lO • 

Die Stoiker aber lehren, wie reich und widerspruchsvoll antike 
Philosophie ist, und wie genau noch im letzten, scheinbar abwegi
gen Detail. Einige Stoiker niimlich lehnten die Lehre vom Welt
zyklus und der Wiederkehr des Gleichen uberhaupt ab l1 . Andere 
nahmen eine sukzessive »Reinigung« und Erneuerung des Kosmos 

b) Nietzsche hat auch fiir Anaximander einen Kreislauf angesetzt, was in 
der heutigen Forschung nicht vertreten wird. Auf der andercn Seite hat 
Nietzsche die ihm bekannten Gedichte des Empedokles, fiir den die Lehre 
von ,Zyklen' im Kosmos und im menschlichen Leben wichtig ist, nicht 
berticksichtigt. Zum Stand der Heraklitforschung zur Zeit Nietzsches vgl. 
R. Oehler, a.O., und W Nestle, a.O. Nietzsches Deutung der herakliteischen 
Kosmologie bedeutetm.E. keinen Fortschritt gegentiber Hegels »Vorlesun
gen tiber die Geschichte der Philosophie« (Erster Teil, erster Abschnitt: 
Philosophie des Heraklit, 2: Die Weise der Realitat; suhrkamp-Werkaus
gabe in zwanzig Banden, 1971, Bd. 18) S. 328ff.: »Abstrakter Prozess, Zeit«; 
»Reale Form als Prozess, Feuer«; S.333. »Das Erliischen der Seele, des 
Feuers in Wasser, die Verbrennung, die zum Produkt wird, erzahlen einige 
falsch als Weltverbrennung. ( ... ) Wir sehen aber sogleich an den be
stimmtesten Stellen, daB dieser Weitenbrand nicht gemeint sei, sondern es 
ist dies ( ... ) der allgemeine Prozess des Universums.« So wenig wie Hegel 
nehmen Schleiermaeher (Geschichte der Philosophie I, S. 94ff.) und Las
salle (Die Philo sophie Herakleitos' des Dunklen, 1858, II 126-240) eine 
Ekpyrosislehre des Heraklit an. 

9 Xenophanes v. Kolophon (6./5. Jh.) frg. 18 (D.): 
OUtO! an' apxiic; 1l(lvtU owi (5vllw1c' tJ1lEOElsav and XPOVOll Sl1tOUVtEC; ~<PEll
pi0KOU(JlVa/lElvov. 
Vgl. Edelstein, Progress, bes. S. 3-18. - Vgl. hier §2.2. 

10 Die wichtigsten Quellen aus der Aiten Stoa fiir Weltperioden: Zenon: SVF r 
97-109; Chrysipp: SVF II 623-631. Es handelt sich urn eine sehr abstrakte 
kosmologische Spekulation, in der die Ewigkeit des Kosmos mit seinen 
augenfiilligen Veranderungen zusammen gedacht werden solI. Die logi
sche Struktur wird besonders deutlich in den von Philo tiberlieferten 
Fragmenten, z.B. SVF II 620. 

11 Zweifel an der Ekpyrosis-Lehre: Zenon d.J. (SVF II 596, Z. 16ff.); »einige« 
(SVF II 617); zur spateren Aufgabe der Zyklentheorie bei Boethos und 
Panaitios S. Zeller, Philosophie der Griechen III 1, '1880, S. 555f.; 5611'. 
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an 12. Andere versuchten, die Identitat des menschlichen Subjektes 
in der Unendlichkeit der Geschichte zu bewahren. Sie leugneten 
deshalb die numerische Identitat der Subjekte in den verschiedenen 
Zyklen. Sie setzten »kleine« Abweichungen bei der Wiederkehr des 
Gleiehen an -: Als ob die GeringfUgigkeit der Abweichung den 
logischen Widerspruch verdecken konnte1'l! Aber sie muBten die 
»besondere Eigenart« des Individuums14 retten und dabei die Ewig
keit von Welt und Geschichte bewahren. 

Andere Stoiker nahmen an, einige Gotter iiberlebten den periodi
schen Weltenbrand - nieht alles also gehe zugrunde, und iiber den 
Welten brand hinweg bewahrten die Gotter das Gedachtnis der 
menschlichen Geschiehte15• Und natiirlich meldete sieh auch ein 
schlichter logischer, aus einem gewohnlichen ,linearen< ZeitgefUhl 
erwachsener Gedanke: Wenn im ewigen Kreislauf der Welt auch 
»noch einmal das Gleiche« kame, so waren die Welten doch minde
stens durch die Reihenfolge, durch ihren Platz in der Reihe der 
Wiederholungen unterschieden 16. 

Diese ernsthaften und subtilen Uberlegungen schon der altesten 
Stoiker bleiben bei Nietzsche, soweit ich sehe, ungenutzt17. Nietz
sche hat fUr seine Lehre von der ewigen Wiederkunft des Gleiehen -
ebenso wie in seiner Deutung der Tragodie und der Religion des 
Dionysos - ein bedeutsames Stiick antiker Kultur isoliert und stark 
vereinfacht. Er hat die Antike archaischer, ahistorischer, mythischer 
gemacht, die geschichtlichen, subjektiven und utopischen Elemente 
ausgeschieden, die naturhaften iibersteigert. So hat Nietzsche die 
Antike zu einer antichristlichen und antimodernen Gegenposition 
verkiirzt 18. 

12 Vertreter der Alten Stoa bei Hippolyt, Philos. 21 = SVF II 598. 
13 SVF II 626: OAIYll rcUPUAAUYit; Frage nach zahlenmiifjiger Identitat: II 624. 
14 Zum 181m, rcot6, s. SVF II 624; 630; 395; 397. Zur philosophischen Trag-

weite dieses Begriffes vgl. 2.3. 
15 SVF II 625. 
16 SVF II 627; vgl. 624. 
17 Zwei Punkte seien anmerkungsweise hinzugefiigt: 

a) Bei der Untersuchung antiker Zyklenlehre mull auf den Zusammenhang 
von >Wiederholung< und >Gesetz< geachtet werden. Regelmallige Abfolgen 
zeigen Konstanten und Strukturen. 
b) Der Ort und das Gewicht der Lehre von der cwigen Wiederkehr in den 
verschiedenen Epochen der Stoa miillte im einzelnen untersucht werden. 
Der Einflull dieses Theorems auf Logik, Ethik, Politik etc. ist m.E. nicht 
groll. Es ist ein altes, wichtiges, aber nicht zentrales und auch nicht 
lInlimstrittenes »Dogma« (SVF II 626). 

18 Das Unhellenische (»Protestantische«) hat Liiwith, Nietzsches Philoso
phie, S. 113ff., unter dem (lingenaucn) Tite! »Die antichristliche Wicdcr
hoI ling der Antikc auf dcr Spitze dcr Modernitat«, bes. S.125f. hervor
gehoben. DaB Nietzsche die antiken Einwiinde gegen das Christentum 
nieht gekannt haben soli, scheint mir - nicht zliletzt angesichts seines 
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Mit seiner Lehre »von der ewigen Wiederkunft des Gleichen« 
lieferte er den einen eine Waffe gegen christliches Geschichtsbild, 
jiidischen Messianismus und biirgerlichen und sozialistischen Fort
schrittsglauben. Den anderen aber bot er ein bequemes Feindbild. 

1.3. Das hebraische Denken im Vergleich mit dem griechischen 

Mit diesem Feindbild wurde die abendlandische Geistesgeschichte 
einfach und konnte ,logisch, konstruiert werden. Wenn die Hellenen 
- die ,Heiden, - die Welt zyklisch denken, als Kreislauf und ewige 
Wiederkehr19 - dann miissen die Juden und Christen nicht-zyklisch, 
,linear, denken. Da das zyklisehe Denken die Einmaligkeit und 
Gerichtetheit von Zeit authebt, konnen die Hellenen also ,Zeit, nieht 
saehgemafi denken20 . Sie denken raumlieh; sie »verraumlichen« 
sogar die Zeit. 

Freundes Overbeck - unwahrscheinlich. DaB Nietzsches Denken stark auf 
,Willen, und ,Zukunft, gerichtet und deshalb nicht hellenisch sondern 
christlich sei, setzt bereits das verkiirzte, von >modernen' oder >para
jiidischen' Motiven purifizierte Antikenbild voraus, wie es Nietzsche erst 
geliefert (bzw. verstiirkt) hat. Ober die Vorliiufer Nietzsches fUr dieses 
archaisierende und naturalisierende Bild der Antike kann hier nicht ge
handelt werden. Letztlich werden hier Positionen antiker Apologetik repe
tiert: das Christentum als Geist (Geschichte) gegen den Paganismus als 
Natur (My thus). Argumentationshilfe hierzu wiederum bot das Alte Testa
ment mit seiner Polemik gegen Kanaaniier und Baals-Diener; vg\. Paulus, 
Romer 1. 

19 Vg\. Augustins famose Deutung eines Psalmenverses, dessen Sinn durch 
die Obersetzung ins Griechische und Lateinische verloren gegangen war. 
Ps. 11 (12),9: 
a) hebr.: sabIb reschaIm jithhalachun. 
dt.: ringsum die Bosen gehen einher. 
b) gr.: KUKAQl 01 a(Jc~cl<; llcptlluwi'imv. 
dt.: im Kreise die Unfrommen gehen umher. 
c) lat.: in circuitu impii ambulabunt. 
dt.: im Kreislauf die Unfrommen werden wandeln. 
Augustin, de civ. dei 12,13-15. Vg\. K. Lowith, Weltgeschichte und Heils
geschehen (eng\. 1949), dt. 1953, S.152 mit Anm. 13 und 15: seine Klage 
iiber die schlechten Dbersetzungen dieser Stelle ist unberechtigt. - Die 
Wirkungsgeschichte der augustinischen Deutung, die zu den Vorstufen des 
Denkschemas > linear/zyklisch, gehort, habe ich nicht untersucht. 

20 Vg\. J. Taubes, Abendliindische Eschatologie, 1947, S. 3ff., S.11: »Es ist eine 
entscheidende Wende, wenn sich die geschichtliche Welt lsraels yom my
thischen Lebenskreis des alten Orients und der Antike abhebt. Durch allen 
Mythos klingt das Gesetz des Kreislaufs von Geburt und Tod. (oo.) in der 
ewigen Wiederkehr des Gleichen milt das Wohin mit dem Woher zu
sammen. Der Ursprung als das lneins von Woher und Wohin ist die Mitte 
der mythischen Welt. (oo.) Die Gotter der Natur sind die Baale, und der 
heiligste der Baals-Gotter ist Dionysos.« Das letzte Wort und die lnsistenz 
auf dem Modell >Kreislauf, zeigt, daB auch Taubes' Bild von der Antike 
stark von Nietzsche beeinfluBt ist. Vg\. aber jetzt J. Taubes, The Price of 
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Der Raum ist statisch, die Zeit dynamisch. Also denken die Helle
nen riiumlich-statisch, die Hebriier dynamisch21 . 

Zyklus und Raum sind Form und Ort des natiirlichen Geschehens, 
der Gestirne, Pflanzen, des Lebens. Zeit dagegen ist die Form von 
Geschichte. Die Hellenen also denken die Natur: sie haben den 
Naturmythos mit seiner ewigen Ruckkehr zum Ursprung - und die 
Naturwissenschaft. Die Hebriier haben das richtige Geschichtsbe
wuBtsein, die Griechen nieht: denn fUr sie ist »die Geschiehte eine 
ewige Wiederholung«22. 

So ergibt sich eine kulturmorphologische Schau von bezwingen
der Einfachheit. Die Hellenen denken riiumlich, statisch; sie sind 
eidetisch (visuell) veranlagt; ihr Denken ist auf die Natur und ihre 
Zyklen beschriinkt, sei's als >Naturreligion<, sei's als >Naturwissen
schaft<. Dagegen: »Die Hebriier und Semiten, nieht die Griechen und 
wir Europiier ... (haben) ... das adiiquate Zeitverstiindnis«, so Thor
leif Homann in seinem einfluBreichen Huche iiber Das hebriiische 
Denken im VCrgleich mit dem Griechischew3 • Den Griechen dagegen 
ist - nach Homann24 - »die Geschiehte ein Stuck Natur«: »Mit gutem 
Grunde kann man daher sagen, daB ihr Geistesleben ahistorisch 
ist«25. 

Homann griindet diese Annahme weniger auf das Studium des 
antiken Geisteslebens: Die griechischen Geschichtsschreiber, Ly
riker, Theologen, Weisen, die Stoiker werden aus dem Vergleieh des 
hebriiischen und griechischen Denkens ausgeschlossen26. Die Fort
entwicklung des nietzscheanischen Griechenbildes, wie Homann es 
bei Oswald Spengler fand, war ihm offenbar ausreichend. Spengler, 
so meint Homann, habe »die Eigenart des klassischen griechischen 

Messianism, Proceedings of the eighth World Congress of Jewish Studies, 
Jerusalem 1982,99-104: eine Auseinandersetzung mit Scholem's Thesen 
zum Messianismus. 

21 Bomann", Das hebriiische Denken, 210. 
22 Bomann", S. 148. Er fahrt fort: .Es geschieht nichts Neues unter der Sonne

(sci!. fUr das griechische Geschichtsempfinden). Das freilich ist eine Wen
dung aus Qohelet 1,9 - griechisch beeinflul3t? 

23 Bomann", S. 124. 
24 Bomann", S.148. Der Hinweis, die griechische Geschichtsschreibung su

che in der Wiederholung Gesetze, ist richtig, freilich auf die altorien
talische und alttestamentliche Historiographie auszudehnen: vg!. Cancik, 
Art. Geschichtsschreibung, in: Bibellexikon 21968, Sp. 570f.; ders., Grund
ziige, 39ff., 223f. zu Richter 2,11-22. 

25 Bomann", 148. - Diese Annahmen sind von Nietzsches Ausfiihrungen iiber 
den Nutzen und Nachteil der Historie fUr das Leben und die untergeord
nete Bedeutung der Historie fUr die griechische Bildung im .tragischen 
Zeitalter. beeinflul3t. Ahnlich Spengler, Der Untergang des Abendlandes. 
Umrisse einer Morphologie der Weltgeschichte, 1923 (= 1980), S.10fr. 
Spengler ist ein Kronzeuge fUr Bomanns Griechenbild: s. u. Anm. 27. 

26 Bomann3 , 3 (mit historisch und methodisch unzureichender Begriindung); 
zu Einzelheiten vg!. Barr, passim und Jaeschke, Suche, S.104f. 
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Denkens gliinzend analysiert«27; er habe »in seinem Buch >Unter
gang des Abendlandes< das statische, geometrische, visuelle und 
geschichtslose Denken der Griechen sehr gut dargestellt«28. Zu Un
recht allerdings habe Spengler den >dynamischen< und >geschichtli
chen< Typus mit dem >faustischen< Menschen identifiziert: diesen 
Typus vertrete doch, so Bomann, das alte Israel! Hier beginnt das 
Karussell von Kulturmorphologie und intuitiver VOlkerpsychologie 
sich schnell zu drehen. Bedeutende Gelehrte vertreten namlich die 
entgegengesetzte Meinung: das hebriiische Denken sei der Ge
schichte fremd (L. Kohler); sei in einigen biblischen Texten zyklisch 
(Konigspsalmen; Qohelet) oder verstehe die Weltgeschichte insge
samt zyklisch; das hebriiische Zeitverstiindnis sei nicht linear, son
dern rhythmisch, punktuell29. 

Ich mochte in diesem Karussell von geistreichen Schlagworten 
nichtmitfahren. 

Ich mochte Ihnen vielmehr Uberlieferungsinhalte, Texte und Au
toren vorstellen, diem.W. in dieser Diskussion noch nicht gehort 
wurden. Die drei Texte stammen aus der >frfihneutestamentlichen< 
Zeit, aus der Epoche von Caesar bis Nero. Sie sind in Rom oder fUr 
Rom geschrieben. Die Autoren sind bekannte Historiker und Philo
sophen> aber keine Spezialisten; sie schreiben fUr ein breites ge
bildetes Publikum. 

2. Geschichte, Fortschritt, Zeit in der jilngeren Stoa 

2.1 Diodor: Zyklus und Geschichte 

2.1.1. Der Text (Diodor 1,1) 
Der erste Text steht bei Diodoros, einem griechisch schreibenden 
Sizilianer aus der Zeit Caesars. Er hat in 40 Bfichern eine »Biblio
thek« der Weltgeschichte, yom Anfang der Welt bis zur Eroberung 
Galliens, verfafit30• 1m Vorwort iiufiert er sich ausfUhrlich und er
baulich fiber die Aufgabe seiner Geschichtsschreibung: 

27 Bomann3 > S. 3; vgl. 147: Spengler unter den Zeugen fUr »ahistoric spiritua
lity« (R. Niebuhr) der Griechen. - 1m Vorwort zur zweiten Auflage (1953) 
nennt Bomann als einzigen ,Grundlagenautor< Oswald Spengler. 

28 Bomann', Anm. 297. 
29 Nachweise bei Jaeschke, Suche 102f. Immerhin hat bereits 1949 Ernst 

Fuchs in der Auseinandersetzung mit O. Cullmann sich gegen die Brauch
barkeit des Gegensatzpaares zyklischllinear ausgesprochen (Zur Frage 
nach dem historischen Jesus, 21965, S. 83 Anm. 10). 

30 Uber Leben und Werk Diodors s. W. von Christ - W. Schmid - O. Stiihlin, 
Geschichte der griechischen Literatur II 1, "1920, 405-409: die Urteile der 
Zunft tiber Diodor (»lediglich mit der Papierschere«). Hier auch Literatur
hinweise zu seinen Quellen. 
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»Es ware gerecht, daB aIle Menschen groBen Dank denen zuteilen, 
die Universalgeschichten erarbeiten, weil sie mit privaten Mtihen 
dem Leben der Gemeinschaft zu nutzen erstrebten. ( ... ) Die aus der 
Geschichte sich ergebende Einsicht in das Versagen und die Errun
genschaften der anderen bietet Lehre ohne Erfahrung der Ube131 • 

Weiterhin erstrebten (diese Geschichtsschreiber), aIle Menschen, 
die durch ihre gegenseitige Verwandtschaft zwar verbunden, nach 
Orten und Zeiten aber getrennt sind, unter einunddieselbe Ordnung 
zusammenzuftihren. 

Dadurch werden die Geschichtsschreiber gleichsam Helfer der 
gottlichen Vorsehung: 

Diese niimlich hat die Ordnung der sichtbaren Gestirne und die 
Naturen der Menschen in eine gemeinsame Beziehung (Analogie) 
gesetzt und dreht (sie) so herum andauernd den ganzen Aeon und 
teilt dabei aus dem Schicksal jedem zu, was ihm zufiiIlt32• 

Und die Geschichtsschreiber schreiben die allgemeinen Taten der 
Welt (Oekumene) aufwie die einer einzigen Stadt33 und wei sen so 
ihre eigene Geschichtsschreibung aus als eine einzige Rechen
schaftsablage34 und ein gemeinsames Verwaltungsamt tiber das, was 
sich vollendet hat.« 

2.1.2. »Helfer der Vorsehung« 
Kein antiker Historiker hat seine Aufgabe anspruchsvoller bestimmt 
als Diodor - beziehungsweise seine Vorlage35 ; und das zu Beginn 

31 Zum Pathos des wissenschaftlichen ,Nutzens. vgl. Edelstein, Progress, 
S.153. 

32 Vgl. Diodor II 30, 1: das Weltbild der Chaldiier; stark stoisierend; nach K. 
Reinhardt, Art. Poseidonios (RE 22, 1955, 559-826), Sp. 823f., aus Posei
donios. - Zu ,Aon - unendliche Zeit., s. V. Goldschmidt, Le systeme 
stolcien, S. 39f. 

33 Zu ,Welt-Stadt - Kosmo-polis. vgl. Areios Didymos, in: SVF II 528: der 
Kosmos sei ein -System. aus Himmel, Luft, Erde, Meer und den Wesen 
darin; ebenso werde auch das Wort ,Stadt. in zweifacher Weise gebraucht, 
als Wohnort und als .System« der Burger. Diese Unterscheidung ist wichtig 
auch fUr die Lehre von der Wiederkehr des Gleichen (das .System« bleibt 
gleich). 

34 Das hier gebrauchte Wort ,Logos. hat in der Stoa eine sehr weite Bedeu
tung; es weist auch hier auf den Logos in der Weltordnung und Geschichte; 
zwischen GoUem und Menschen besteht Gemeinschaft (Koinonia), weil 
alle am Logos teilhaben. 

35 Vorlage wahrscheinlich Poseidonios, Proom der Historien; s. F. Jacoby, 
FGrHist 87 F1 (Komm.); K. Reinhardt, Poseidonios, 1921, S.32f.; ders., 
Kosmos und Sympathie, 1926, 184f.; ders., Art. Poseidonios, RE, Sp. 631; 
Anne Burton, Diodorus Siculus, S. 35fT. (mit Parallelen und Literatur); W 
Spoerri, Spiithellenistische Berichte uber Welt, Kultur und GOUer, 1959, 
S. 206; L. Edelstein - G. Kidd (Hrsg.), Posidonius. I. The Fragments, Cam-
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einer groBen Kompilation, deren Mangel an Originalitiit zu bewun
dern, die Fachleute nichtmtide werden. »Helfer der gottlichen Vorse
hung« sind die Historiker: denn die ursprtingliche Einheit und Ver
wandtschaft aller Menschen ist durch die Vorsehung zwar gewollt, 
aber die Menschheit lebt in Raum und Zeit getrennt. Die Beziehung 
der menschlichen Natur zu den Gestirnen indessen zeigt die Einheit 
der Menschheit. In der Ordnung und Bewegung des Himmels wird 
Universalgeschichte anschaulich. Der stoische Historiker, durch 
seine Philosophie tiber diese »Synthese« belehrt, stellt in seiner 
Weltgeschichte diese Einheit dar. Insofern ist er »Helfer der gott
lichen Vorsehung«. 

»Den ganzen Aeon lang«, d.h. ,ununterbrochen und ewig< liiBt die 
Vorsehung die Sterne kreisen; mit ihnen bewegen sich die mensch
lichen Naturen, die in einer analogen Beziehung zu der »Ordnung« 
der Gestirne stehen (ct<; avaAoyiav cruvdcra)36. Diodor sagt aber 
nicht, daB die menschliche Geschichte sich >zyklisch< bewege! 

Ohne Zweifel bezieht Diodor sich hier auf die stoischen Lehren 
von Welt und Zeit, Vorsehung und Schicksal. Er hat aber keineswegs 
- weder hier noch an anderen Stell en seines Werkes37 - die unge
mein subtilen Diskussionen der verschiedenen stoischen Richtun
gen tiber die Wiederkehr des Gleichen und ihre Variationen (§ 1.2) 
ausgebreitet. In seiner Geschichtsschreibung spielen diese Speku
lationen tiberhaupt keine Rolle. Seine Weltgeschichte stellt die ver
schiedenen Kulturen ' linear. nebeneinander, verkntipft sie mehr 
oder minder geschickt und korrekt miteinander durch Synchronis
men. Alles mtindet in die romische Geschichte, deren Hohepunkt 
Diodor in Caesar erlebt38. 

bridge 1972, S. XVlll mit Anm. 3. Drews, a.O. S. 383, betont die Miiglichkeit, 
diese Gedanken dem Diodor selbst zuzuweisen; Ephoros als Quelle sei 
auszuscheiden. 

36 Plato, Timaios 41 d-e .... OlElAEV lj1uXd~ icrupio~ou~ 1Oi~ ii<J1pOl~, EVE1~EV 0' 
£KU<J1llV 1tPO~ €KUcr1OV. - Zum Analogie-BegrifT vgl. ebd. 32 b-c. Hierauf 
Platos Zeitlehre. 

57 Besonders aufsehlullreich unter diesem Gesiehtspunkt Diodors Darstel
lung des Pythagoreismus, an dem er als Sizialianer auch aus lokalhistori
sehen Grtinden sehr interessiert ist. Er baut aber die pythagoreisehe Lehre 
von Wiedergeburt und Seelenwanderung nieht in eine historisehe Lehre 
ein, verbindet sie auch nieht mit zyklischen Gedanken. 

38 Vgl. § 2.2.2. Die Art, wie Diodor die Universalgeschiehte aus den einzclncn 
Geschichten konstruiert, braucht hier nieht vorgefiihrt zu werden. Nur auf 
1,94,2 sei verwiesen, wo in Kulturvergleichen Zarathustra, Zalmoxis, Mo
ses, also Gesetzgeber genannt sind, die jeweils von ihren Giittern belehrt 
und legitimicrt sind - Moses durch lao, d.i. Jahwe/Jehova. Das oekumeni
sche und kulturgesehiehtliehe Programm ist bei Diodor nieht nur Pro
iimientopos, sondern an vielen Stelien seines Werkes realisiert. - Zur 
theologischen Diskussion tiber die Miigliehkeit und die Entstehung von 
Weltgesehichte (durch sog. ,Saekularisierung des apokalyptisehen Ge-
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Nicht einmal die Astrologie, die in unserem Text tief in der stoi
schen Kosmologie und Anthropologie eingebettet ist, hat auf die 
Struktur der historischen Narrative EinfluB gehabt. 

2.1.3. Hellenistische Geschichtsschreibung beiDiodor 
Zwar wird die Astrologie oft erwahnt und hoch geriihmt39. Sie gilt 
als Erfahrungswissenschaft, die »naturwissenschaftlich« gesicherte 
Prognosen bieten kann, Konigen und Privatleuten. Aber nicht De
terminismus oder Fatalismus will Diodor lehren. Er schreibt viel
mehr .moralische Geschichtsschreibung<; er fordert die Freiheit der 
Rede; die Geschichtsschreibung ist nicht nur das Gedachtnis der 
Menschheit, sondern auch ihr Gewissen40. Sie ist »Prophetin der 
Wahrheit«41; ihr »gottlichster Mund« verteilt Lob und Tadel und 
nutzt der moralischen Erbauung mindestens so viel wie die Philo
sophie. 

Trotz dieser erhabenen Worte gilt Diodoros von Sizilien wenig in 
der Zukunft der Historiker. Man will es ihm nicht danken, daB er uns 
die schons ten Utopien des Altertums iiberliefert hat: den Sonnen
staat42 ; ferne Inseln, wo die Gotter einst Menschen waren43 ; einen 
Staat der Frauen in Afrika44, wo die Manner zu Hause die Kinder 
nahren. Diodor iiberliefert auch eine Anti-Utopie: Am Ende der Welt 
gebe es eine geschlossene Gesellschaft; gut bewacht, streng isoliert; 
unter unmenschlichen Bedingungen schiirfen Zwangsarbeiter, dar
unter Frauen und Kinder, in den agyptischen Bergwerken nach dem 
.Gold der Pharaonen<45. Auch diese Gegenutopie, einen derwichtig
sten Texte antiker Sozialkritik, schreibt Diodor als »Diener der gott
lichen Vorsehung«. 

Am abtraglichsten aber fOr die Reputation unseres Historikers ist 
es, daB er Mythos und Geschichte vermischt. Die Sohne der Gotter, 
sagt er, die Heroen und groBen Manner hatten den Menschen viele 
Wohltaten erwiesen. Die Nachgeborenen verehrten sie deshalb mit 

schichtsbildes,) vgl. Jaeschke, Suche, S. 175ff., wo sehr viel antikes Mate
rial der scharfsinnigen methodischen Analyse hinzugefiigt werden kiinnte. 
Zum forschungsgeschichtlichen Ort dieser Betrachtungen tiber die Miig
lichkeit und das Vorhandensein von Menschheits- und Universalge
schichte bei den Griechen und Riimern, vgl. H. Cohen, Religion, S.29tf.: 
s.u. Anm. 114. 

39 Einige Beispiele: 1,94; 2,29-31; 3,56; 3,60,2; 6,1,8. 
40 14,1; 15,1. 
41 1,2,2. 
42 Iambulos bei Diodor 2,55-60. 
43 Euhemeros bei Diodor 5,42ff.; 6,tff. 
44 3,52: Gynaiko-kratie im Modell der verkehrten Welt. 
45 Agatharchides bei Diodor 2,11 ff. 
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Opfern; den »Hymnus (bei diesen Opfern) singt mit geziemendem 
Lob in Ewigkeit die Geschichtsschreibung«46. 

Dieses Gleichnis widerspricht aufs schonste den Schemata, die bei 
der Vergleichung von hebraischer und griechischer Geschichts
schreibung tradiert zu werden pflegen. Es gibt auch in Hellas und 
Rom religiose Geschichtsschreibung und, darauf aufbauend, eine 
Geschichtstheologie. Bei Diodor ist sie aus stoischer Philosophie 
und chaldaischer Astrologie entwickelt. 

2.2 Cicero: Fortschritt und Theodizee 

2.2.1 Der Text (Cicero beiLaktanz 13,9-12f7 
Der wichtigste Artikel der stoischen Philosophie ist der Glaube, die 
Welt sei gut; sie sei urn des Menschen willen gemacht; die Welt sei 
mit Vernunft durchsetzt und werde durch die gottliche Vorsehung 
gesteuert48. 

Das war so schwer zu beweisen wie die Lehre von der ewigen 
Wiederkehr und liell sich ebenso leicht und geistreich verspotten. 
Schmerz, Ungerechtigkeit, Krieg waren schon damals zu offenkun
dige >Widerlegungen< des stoischen Glaubens. Aber die Stoiker lie
Ben sich nicht entmutigen und erfanden, was man seit Leibniz 
»Theodizee« nennt - die Rechtfertigung Gottes durch den Men
schen49. Sie sammelten fUr die Verteidigung Gottes folgende Argu
mente: 

46 4,1,4: 0 Tfj<; icnopiu<; '!coyo<; TOt<; KUOllKOU<JIV £1tU(VOI<; EI<; TOV ul(iivu Kuo0~vll
O'EV. 

47 Zum Text: Das Fragment bei Lactanz wird in den Ausgaben von Cicero, de 
natura deorum, an verschiedenen Stellen eingeordnet: WAx, Tcubneriana 
21935 = 1961 in B.llI 25,65; A. St. Pease, 1958 in B. III als frg. VII; von Arnim 
hat den Text Chrysipp zugcwiesen (SVF II 1172 - ohne Angabe von Grun
den). Ciceros Werk hat Lactanz nach Gehalt und Stil sehr stark becinfluflt; 
Lactanz will es ergiinzen (de opificio 1,14). Das jungste, frcilich hart 
kritisierte Werk zu den Quellcn des Lactanz ist R. M. Ogilvie, The Library 
ofLactantius, 1978, bes. S. 58ff.: Cicero. Die Quelle Ciceros ist unbckannt: 
vielleicht Chrysipp, der in vielen seiner Schriften das Theodizeeproblem 
behandelte (SVF II 1168-1186), oder Poseidonios, wie Ankliinge bei Seneca 
nahelegen (s. Anm. 64). 

48 Vgl. das Refcrat stoischer Lehrc bei Lactanz, inst. div. 7,4,11; Cicero, nat. 
deor. 2,152. 

49 Leibniz, Essai de theodicee sur la bonte de Dieu, la liberte de l'homme et 
l'origine du mal, 1710. Dafl die Stoikcr aufgrund ihrer Kosmologie, Theo
logie und Anthropologie mehr als andere Philosophien zur Theodizee 
gezwungen sind, betont Billicsich I 61ff.: »eigentlich (?) als erste (oo.) 
genotigt waren, eine ausgefiihrte Theodizee zu geben«. Auch die »Hiob
situation« ist in der stoischen Literatur ausgebildct: Gott antwortet auf die 
Anklagen des Mcnschen (Seneca, de providentia 6,5). 
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- Gegensiitze miissen sein, ohne Kiilte keine Hitze50; 
- viele Ubel sind nur Schein, sie betreffen uns nicht >eigentlich<51; 
- die Ubel sind Strafen fiir die Bosen52; 
- sie erfiillen einen iibergeordneten, den Menschen unerfindlichen 

Zweck in der Gesamtheit der Weltordnung53; 
- sie dienen der Priifung und Ertiichtigung der Guten: »ohne Gegner 

erschlafft die Tugendkraft«5\ 
- die Ubel sind eine Nebenfolge des Guten55 ; 
- der Gott ist nicht ganz allmiichtig, sondern an das Naturgesetz 

gebunden, er ist nicht ganz allwissend; er sorgt - wie ein weiser 
Konig - fiir das groDe Ganze, kiimmert sich aber nicht urn die 
Kleinigkeiten56; 

- das Bose ist notig als Moglichkeit der Willensfreiheit57; 
- schlieDlich: Geschlechterfluch58, die Unwissenheit der Men-

schen59 und die im Vergleich zur GroDe und Schonheit der Schop
fung insgesamt nun doch anerkennenswerte Geringfiigigkeit der 
Ubel in der Welt60. 

Diese Argumente sind - auch in ihrer Hiiufung - wenig iiberzeu
gend. Bewunderswert bleibt: die Stoiker widersagen dem Dualis
mus. SiindenbOcke oder Teufel mit Sitz in der Materie und im Flei
sche haben sie zur Deutung des Bosen in der Welt nicht zugelassen61 . 
Und sie haben ein Argument erfunden, das - bei Verlust der philo
sophischen Voraussetzung - bis auf den heutigen Tag verwertbar 
geblieben ist: die Rechtfertigung Gottes durch den Fortschritt der 
Zeiten. 

M. Tullius Cicero berichtet in seinem Werk »iiber die Natur der 
Gotter«: 

50 SVF II 1169. 1181. 
51 Die Lehre von den aouicpopu - dem .Indifferenten<. 
52 SVF II 1175. 1176. 
53 SVF II 1176. 1181. 
54 Seneca, de provo 2,3: marcet sine adversario virtus; SVF II 1173. 
55 SVF II 1170; Eusebius, praep. evang. 8,14, 34ff. (aus Poseidonios?): Beim 

Umschlagen von Feuchtigkeit in Warme - notwendige Naturvorgange -
entstehen, unabsichtlich, auch giftige Reptilien. Vgl. auch SVF II 1125. 

56 SVF II 1183; Cicero, nat. deor. 2,164 (Gott sorgt auch fur die Einzelnen); 
Seneca, naturales quaestiones 2,46 (nur fUr die Gesamtheit); Cicero, nat. 
deor. 2,66, 167: magna dii curant, parva neglegunt; vgl. 3, 35, 86. 

57 Kleanthes, Zeushymnus; Chrysipp. 
58 Seneca, de beneficiis 4,31-32; vgl. SVF II 1180. 
59 SVF II 1185. 
60 SVF II 1179. 
61 Auffallig sind die CPUUAU OUll!OVlU bei Chrysipp, Uber das Sein (SVF II 1178). 

Der Platonismus drang zeitweise auch in die Stoa ein und fUhrte, zumal bei 
Poseidonios, zu dualistischen Formulierungen in der Psychologie und 
Metaphysik: s. Edelstein, Stoicism, S. 52; 61. 
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»Die Frage, weshalb - wenn Gott alles der Menschen wegen gemacht 
habe - doch auch so vieles gefunden werde, was uns entgegengesetzt 
sei und feindlich und verderbenbringend im Meere und auf Erden, 
(diese Frage) haben die Stoiker zuriickgewiesen. Sie sagen nfunlich, 
unter den Pflanzen und in der Zahl der Tiere gebe es vieles, dessen 
Nutzen noch verborgen sei (adhuc lateat utilitas); aber er werde 
durch den Fortschritt der Zeiten erfunden werden (processu tempo
rum inventuiri), so wie schon vieles, was friiheren Generatlonen 
unbekannt war, die Notwendigkeit und die Praxis erfunden haben.« 

Cicero, alt geworden und skeptisch, weist diese Lasung zuriick: 

»Welcher Nutzen kann denn in Miiusen, in Insekten, in Schlangen 
gefunden werden, die den Menschen liistig und gefiihrlich sind? 
Oder ist irgendeine Medizin darin verborgen? Und wenn sie das ist, 
mage sie nur einstmals erfunden werden -: doch wohl gegen Ubel, 
wo doch jene das gerade abstreiten (?), daft es iiberhaupt ein Ubel 
gebe. Die Viper, sagen sie, verbrannt und in Asche zerfallen, heile 
den Bill eben dieses Tieres. Wieviel besser wiire es doch gewesen, es 
giibe dieses Tier iiberhaupt nicht, als daB von ihm ein Heilmittel 
gegen es selbst verlangt wiirde.« 

Der Text ist einzigartig62 . Theodizee, Kulturentstehungslehre63, 
Fortschrittsglauben gibt es in stoischen Texten oft64 , nie wieder aber, 
soweit ich sehe, die Verkniipfung zu einem geschichtstheologischen 
Argument65 • 

62 Die reichen Parallelen bei Pease, a.i., belegen Einzelheiten, nicht aber die 
Verkniipfung. Bei Pohlenz, Stoa S. 99ff., ist die Besonderheit offenbar nicht 
erkannt, auch nicht bei Hal Koch, Pronoia und Paideusis (1932), 
S.205-216: »Die Bedeutung der stoischen Theodizee fUr Origenes«. Ca
pelle, S. 193 hat die Verkniipfung nicht bemerkt und hiilt Ciceros Argument 
fUr eine Verlegenheitsliisung. Billicsich, Theodizee 1, S.71, fUgt u.a. Se
neca, naturales quaestiones 7,30 und de beneficiis 4,32 hinzu, die Fort
schritt oder Theodizee, nicht aber Ciceros Verkniipfung aufweisen. Vgi. 
Cicero, Lucullus 120 (zitiert nach Lactanz, div. inst. 7, 4,11). 

63 Der Topos, der Mensch sei, durch Not gezwungen und durch Erfahrung 
belehrt, allmiihlich aus der Roheit einer (ihm feindlichen!) Natur zur 
Sprache, Gesellung, SiUe und Wissenschaft aufgestiegen, gehiirt der nicht
teleologischen, materialistischen Tradition an, also Demokrit, Epikur, Lu
krez. Die Begriffe .Zwang< und .Erfahrung< sind bei Cicero geschickt als 
Beweis fUr FortschriU verwendet. Die Vorstellung vom Menschen als Miin
gelwesen ist der Stoa nicht fremd. 

64 Seneca, nat. quaest. 7,25 (latent - aperta); 7,30 (latet); 7,35; epistulae 
morales 33,10-11. Poseidonisches Gedankengut an den genannten Stell en 
aus Seneca vermutet Edelstein, Stoicism, S. 66ff.; unsere Cicero-Stelle hat 
er nicht beriicksichtigt. Auch sie paOtm.E. eher in das 2.-1.Jh. v.Chr. als 
zur Alten Stoa. Vgl. noch Seneca, epist. mor. 95,14: ceterae artes, qua rum in 
processu subtilitas crevit, wie Medizin und Philosophie. 

65 Dieser Befund ist auffiillig, da Lactanz das Fragment mit folgenden Worten 
einfUhrt: »Aber die Akademiker pJlegen, wenn sie gegen die Stoiker disku
tieren, zu fragen, warum - wenn doch alles ... « 



»FORTSCHRITT DER ZEITEN« 

2.2.2. »Die zweite Natur« 
Die Stoiker sind zur Theodizee gezwungen. 

39 

Die Welt ist gut, sagen sie; in den Dingen ist Vernunft, Ordnung, 
ZweckmiiBigkeit »verborgen«; der Mensch hat Teil an dieser Ver
nunft; so kann er die Ordnung, den Nutzen der Dinge erfinden. 
Vieles weill er »noch« nicht: Aber vieles wissen wir auch erst seit 
kurzer Zeit; unsere Nachfahren, sagen die Stoiker, werden mehr 
wissen als wir und uber unsere Ignoranz sich verwundern. »Vieles 
ist aufbewahrt fUr Generationen, di'e leben werden, wenn die Erin
nerung an uns erloschen ist«66. Dies ist ein universalgeschichtlicher 
Entwurf von einiger Dignitiit: Von der Entstehung der Menschheit 
zum Aufstieg der Kultur, mit Blick in eine offene Zukunft. Die wis
senschaftliche Forschung erhiilt bei den Stoikern metaphysis chen 
Rang: sie findet die in den Dingen verborgene Vernunft. So wird ein 
eher irrationales Motiv - Zwang zur Verteidigung des stoischen 
Dogmas - Antrieb zu rationaler Wissenschaft und deren Gebrauch 
(utilitas). 

Die Stoa reflektiert das wissenschaftlich-technische Selbstbe
wuBtsein der Antike, das in der betrachteten Zeit, zwischen Caesar 
und Nero, einen Hbhepunkt erreicht67 . Die Stoiker glauben jetzt68 : 

»Beim Menschen liegt die ganze Herrschaft uber die irdischen Guter. 
Wir nutzen Felder, Berge, unser sind Flusse, unser die Seen ... wir 
geben durch Bewiisserungsanlagen dem Boden Fruchtbarkeit, 
Flilsse dammen wir ein, kanalisieren sie, leiten sie um.« 

Stoisches Weltvertrauen in Gilte, Vernunft, Vorsehung ist hier ge
steigert und konkretisiert als Beherrschung und Nutzung der Welt. 
Das Selbstbewufitsein der rbmischen Ingenieure und Philosophen 
wagt die Aussage: »mit unseren Hiinden schliefilich versuchen wir, 
in der Natur der Dinge gleichsam eine zweite Natur herzustellen 
(alteram naturam ejjicere).« 

Man sieht: Stoischer Fortschrittsglaube ist nicht eine beschau
liche Metapher, sondern reflektiert ein aggressives Naturverhiiltnis, 

66 Seneca, nat. qua est. 7,30,5: multa venientis aevi populus ignota nobis seiet. 
multa saeeulis tunejilturis, eum memoria nostra exoleverit, reservantur. -
7,25,5: Veniet tempus - sibylliniseher Stil! - quo posteri nostri tam aperta 
nos nescisse mirentur. - epist. mor. 53,10: numquam autem invenietur si 
eontentijuerimus inventis (. .. ) patet omnibus veritas, nondum est oeeu
pata: multum e.r ilia etiam juturis relietum est.- Vgl. Edelstein, Stoicism, 
S.66. 

67 Edelstein, Stoicism, S.49f.: »Die Wende vom 3. zum 2. Jh. markiert den 
grii13ten Fortsehritt in antiker wissensehaftlicher Forschung.« 

68 Cicero, nat. deor. 2,152. Pease's Anrnerknng zur Stelle bietet Belege fiir den 
psychologischen Sprachgebraueh: consuetudo - altera natur. Vgl. Seneca, 
epist. mor. 95, 13ff. (Quelle: Poseidonios). 
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imperiale Technik69. Diese »zweite Natur« aus Wissenschaft und 
ihre Nutzung macht, gerade fUr den Stoiker, das Leben nicht nur 
leichter. Das »einfache Leben«, das Leben »in Ubereinstimmung mit 
der Vernunft, dem Logos in der Natur« ist nicht mehr eindeutig zu 
bestimmen. In der universal en Geschichte des menschlichen Fort
schritts zeigt sich deshalb den Stoikern gleiehzeitig eine Zunahme 
von Gefahren, VerfUhrungen, moralischem Verfa1l7o• 

Der Fortschrittsglaube der Stoiker ist kein naiver Optimismus, 
sondern bedenkt eine besondere historische Situation: die Vereini
gung des Mittelmeerraumes zu einem einheitlichen Wirtschafts
und Kulturraum auf sehr hohem zivilisatorischem Niveau. Die Welt 
ist unterworfen; der Erdkreis ist durchgangig geworden (pervius 
orbis); die Neugier sucht, was jenseits der Welt liege l . Die Welt
untergangsangste gehoren auch damals dazu: »Wohin rallt die 
Welt?«72 

In Rom wurde der universale Glaube an einen Fortschritt der 
Menschheit in Wissenschaft und Zivilisation gesteigert durch die 
Ausbildung einer romischen Geschichtstheologie. Aus dem Nichts 
ist diese Stadt, durch Prophezeiungen und Zeichen andauernd ge
leitet, zu einem Weltreich gewachsen, langsam, unaufhaltsam. Die 
Geschichten der einzelnen Volker munden in die romische Ge
schichte ein (vgJ. § 2.1.2.). Diese Geschichte ist die Verwirklichung 
eines Planes des hochsten Gottes; er gab einst, in der my this chen 
Vorzeit Roms, die beruhmte Verheillung: 

Den Romern setze ich weder Zielmarken im Raum noch Zeiten: 
Herrschaft ohn' Ende gab ich ihnen73 • 

his ego nee metas rerum nee temp ora pono, 
imperium sinefine dedi. 

69 Vgl. H. Cancik, Riimische Rationalitiit, in: P. Eicher (Hrsg.), Gottesvor
steHung und Gesellschafisentwicklung, 1979,67-92. Ders., Der Eingang in 
die Unterwelt, in: Der Altsprachliche Unterricht XXIII 2, 1980, S.57f.: 
Vergils Lob der riimischen Technik. Zum Fortschrittssyndrom im Rom des 
1. Jh. vor und nach Christus vgl. noch: Seneca, de otio 5,1 (cupido ignota 
noscendi); Zeit wird knapp, ebd. 5,6 (horas suas avarissime servet). 

70 Der stoische Pessimismus ist bei Poseidonios besonders deutlich zu beob
achten, s. Edelstein, Stoicism, S.65ff.; er zeigt sich in seinem psycho
logischen und metaphysischen .Dualismus« und in seinen historischen 
Werken; der moralische Verfall sei »unvenneidlich wegen des Fortschritts 
der Zivilisation«. Die Kritik der stoischen ratio, wie sie in Cicero, nat. deor. 
2,152 der Stoiker Balbus vortriigt, wird in Cicero, nat. deor. 3 durch den 
Akademiker und Pontifex Cotta durchgefiihrt. 

71 curiositas: Seneca, nat. quaest. 7,15,5; de otio 5,3; ultra mundum scrutor. 
Seneca, de otio 5,6. Dieses ,Lob der Neugier< ist gerade bei Seneca ponde
riert durch die Warnung vor unniitzem Wissen. 

72 Seneca (?), Herculus Oetaeus, V. 1118: quis mundum capiet locus? 
73 Vergil, Aeneis 1,278f. 
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Dieses Geschichtsbewulltsein ist fest in Kuit, Mythos und Ge
schichtsschreibung verankert. Nicht selten wird es, wie in den zi
tierten Versen Vergils, philosophisch vertieft. 

2.2.3. Fortschritt ohneA1essias 
Die stoische Idee vom »Fortschritt der Zeiten«, die Verfertigung der 
Geschichte durch den Menschen im Einklang mit der Natur, ja, die 
Verfertigung einer »zweiten Natur« ist durch ihr angeblich >zykli
sches< Denken wohl kaum beeintrachtigt worden. Soweit ich sehe, 
ist zwischen dem Theorem von der ewigen Wiederkehr des Gleichen 
und den universal en und nationalen Geschichtsphilosophien nie ein 
Widerspruch empfunden worden. 

Gershom Scholem, der bedeutende deutsch-jiidische Philosoph 
und Erforscher der Kabbala, hat den neuzeitlichen Fortschritts
glauben als ein Erzeugnis des jiidischen Messianismus erklaren 
wollen74 . Die »modernen abendliindischen Umdeutungen des Mes
sianismus seit der Aufklarung« hatten den Messianismus zum Fort
schrittsglauben saekularisiert (»verweltlicht«); gerade dabei aber 
habe der Messianismus seine »ungebrochene und ungeheure Macht« 
bewiesen. 

Welchen Anteil Scholem an der Ausbildung des neuzeitlichen 
Fortschrittsdenkens der antiken Tradition, ihrer Neufassung und 
Popularisierung in Renaissance, Humanismus und vor aHem im 
niederlandischen Neu-Stoizismus zuweist, ist nicht ersichtlich; 
Scholem nennt die Stoiker niches. Die Herleitung aus dem Mes
sianismus, wie ihn Scholem selbst darstellt, bleibt freilich - trotz des 
Zauberwortes >Saekularisierung< - widerspriichlich. Einerseits: 

»Die Bibel lind die ApokaJyptiker kennen keinen Fortschritt in der 
Geschichte zur Er16sllng hin. Die Er16sung ist kein Ergebnis inner-

74 G. Scholem, Zum Versliindnis der messianischen Idee im .ludenlum (1959) 
in: ders., .llldaica 1, 1963, 7-74, S.24f.: »Die Erliisllng ist kein Ergebnis 
innerweltlicher Entwickilingen wie etwa in den modernen abendliindi
schen Umdelltungen des Messianismlls seit der Autkliirllng, wo noch in 
seiner Siikularisierung im Fortschrittsglauben der Messianismus eine un
gebrochenc und ungchcure Macht beweist.« - Anf S. 54 formuliert Scho
lem: »Der Rationalismus der jiidisehen und europiiisehcn Autkliirung« 
habe »die messianisehe Idee einer immer fortsehreitenden Autkliirllng 
lInterworfen«; dabei habe er - »wenn aueh auf eine ganz neue, dem Mittel
alter fremde Weise« - das »utopische Element« betont: »Oer Messianismus 
geht die Verbindung mit der Idee des ewigen Fortschritts und der unendli
chen Aufgabe einer sieh vollendenden Mensehheit ein.« Der anti ken Tradi
tion von Utopie, Fortschritt, Erziehung, Mensehheit etc. ist Seholem aueh 
hier nieht naehgegangen. 

75 Uber das Antike-Bild von Scholem kann hier nichl gehandeJt werden; vgl. 
z.B. Seholem, Das Ringen zwischen dem biblischen Gott und dem Gott 
Plotins in der allen Kabbala, in: ders., Uber einige Grundbegriffe des 
Judentums (1957/1965), 1970,9-52. 
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weltlicher Entwicklungen ( ... ) Sie ist vielmehr ein Einbruch der 
Transzendenz in die Geschichte ( ... ) Die Konstruktionen der Ge
schichte, in den en ( ... ) der Apokalyptiker schwelgt, haben nichts 
mit modern en Vorstellungen von Entwicklung oder Fortschritt zu 
tun«; andererseits: 

"noch in seiner Saekularisierung im Fortschrittsglauben (beweist) 
der Messianismus seine ungebrochene und ungeheuere Macht«76. 

Der SchluB miiBte doch vielmehr lauten: Messianismus und Fort
schrittsdenken haben nach Sache und Herkunft nichts miteinander 
zu tun. 

Folgt Scholems Behauptung vielleicht aus jenen eingangs skiz
zierten Denkschemata, nach denen ,lineares< Zeitgefiihl, ,eigent
liches< GeschichtsbewuBtsein und Zukunft in der hellenisch-riimi
schen Welt nicht denkbar seien? So daB die Suche nach den Ahnen 
des neuzeitlichen Zeit- und GeschichtsbewuBtseins sich zwangs
liiufig an die jiidische oder christliche Tradition wenden muB? 

Die stoische und romische ,Geschichtsphilosophie< lehrt jedoch 
ztunindest dies: Fortschritt ist auch ohne Messias gedacht worden. 
Der EinfluB der stoischen Philosophie auf das alte Christentum und 
die Philosophie der friihen Neuzeit ist sicher, in diesem besonderen 
Punkte aberm.W noch nicht erforscht. 

2.3. Seneca - Zeit und Tod 

2.3.1. Der Text (epist. 1,1) 
Ewige Wiederkehr des G1eichen - Fortschrittsglaube - Universalge
schichte - riimische Geschichtstheologie: diese vier Charakteristika 
des hellenischen und romischen Geschichtsbewufitseins urn die Zei
tenwende miissen nun ergiinzt werden durch die damalige »Psycho
logie« der Zeit. 

Der Redner, Dichter, Prinzenerzieher und Reichsverweser Lucius 
Annaeus Seneca hat urn 60 nach Christus, als er politisch schon 
entmachtet, ja durch seinen einstigen SchUler Nero bereits in Le-

76 Scholem, Zum Verstiindnis del' messianischen Idee, S. 24ff. Unter den Vor
giingern Scholems ist - von ihm selbst genannt - hel'vol'zuheben: Hermann 
Cohen, Die Religion del' Vernunft aus den Quellen des Judentums (1919), 
21929, bes. 290-292, dort auch ein Vergleich jiidischel' und griechischer 
Geschichtsauffassung; vgl. S.286: »Dieser Kl'eislauf des Entstehens und 
Vergehens ist jedoch eill Widerspruch gegen die Schopfung, die aufVorse
hung beruht, wiihl'end del' Gedanke von Kreislauf das Schicksal und den 
Zufall voraussetzt. Entwicklung und Fortschritt zu einem zweckhaften 
Ziele widerstreiten dem Mythos del' Weltvel'brennullg. Innerhalb des Mo
notheismus kann del' Untergang der Welt nur verwendbar werden als 
Stl'afgericht Gottes. Abel' schon del' Bund Gotll's mit Noah macht die 
giinzliehe Vernichtung umnoglich.« 
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bensgefahr gebracht war, sein Alterswerk verfalH, das »Buch del' 
moralischen Briefe«. Del' erste Brief exponiert das Thema des gan
zen, wohl bedeutendsten Werkes Senecas. Er lautet: 

,,(1) Mach es so, me in Lucilius, mach dich frei fUr dich. Und sammIe 
und wahre die Zeit, die dir bis jetzt noch fortgeschleppt odeI' ge
stohlen wurde odeI' dir entglitt. Uberzeuge dich, es ist so, wie ich 
schreibe: manche Zeit wird uns entrissen, manche unvermerkt ent
zogen, manche fliel3t fort. Doch am schimpflichsten ist del' Verlust, 
del' aus Unachtsamkeit geschieht. Und, wenn man darauf achten 
wollte: del' grtil3te Teil des Lebens entgleitet beim Schlecht-Tun, ein 
grol3er beim Nichts-Tun, das ganze Leben beim Anderes-Tun. 

(2) Wen ktinntest du mil' nennen, del' del' Zeit irgendeinen Preis 
zuschreibt, del' den Tag taxiert, del' einsieht, dal3 er taglich stirbt? 
Darin tauschen wir uns namlich, dal3 wir den Tod voruns sehen: zu 
einem grol3en Teil ist er schon vorbeigegangen. Alles was von del' 
Lebenszeit hinter uns ist, hat del' Tod in Besitz. Mach es also, me in 
Lucilius, wie dll schreibst, umfasse aile Stunden. So wird es ge
schehen, dal3 du weniger yom Morgen abhangst, wenn du auf das 
Heute die Hand legst. Das Leben rennt vorbei, indem man es auf
schiebt. 

(3) Nichts, Lucilius, ist unser eigen, nur die Zeit ist unser. Die 
Natllr hat uns in den Besitz allein diesel' - einer fllichtigen und 
schliipfrigen - Sache eingewiesen. 

(Und diesen unersetzlichen Besitz verschleudern wir.) 
(4) Was ich mache, wirst du vielleicht fragen, del' ich dir dies 

vorhalte? leh will es offen gestehen: was bei einem groBziigigen, 
abel' achtsamen Menschen passiert: die Ausgaben sind fest ver
bucht. lch kann nicht sagen, ich vertue nichts, abel' ich ktinnte 
sagen, was ich vertue, und warum und wie; die Grlinde meiner 
Annut an Zeit konnte ich vorlegen. Doch es geht mil' wie den mei
sten, die ohne eigenes Verschulden in Not geraten sind: aile zeigen 
Verstandnis, keiner hUft. 

(5) ... Du jedoch, wahre das Deinige (an Zeit), lind fang rechtzeitig 
damit an. Denn, wie unsere Vorfahren meinten: zu spat kommt 
Sparsamkeit, wenn das Fal3 zur Neige geht - ganz unten bleibt del' 
Rest - und die Hefe.« 

2.3.2. »AufderFlucht leben« 
Del' Brief entwirft lInaufdringlich, als Gesprach unter Freunden 77, in 
einem Selbstzeugnis libel' eigenes LebensgefUhl eine Lehre yom 
Menschen. In diesem Brief ist es das LebensgefUhl eines alten Man-

77 Die erste Epistel des Buehes ist als Antwortsehreiben Senecas stilisiert; 
del' Leser \\"ird sozusagcn Zellge eines Gespraches, das schon im Gange 
war, bevor er hinzlItrat. 
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nes. Aber schon in seinen friihesten Schriften 78 entwirft Seneca eine 
Anthropologie seiner Zeit, das heifit der herrschenden Schicht in der 
Groll stadt Rom. 

Das Leben, sagt er, ist geliehen; wir sind nicht Herren, sondern 
Verwalter; wir miissen Rechenschaft ablegen iiber unser Leben (ra
tio vitae), auch iiber die vergeudete Zeif9. Am besten, man rechnet 
taglich mit seinem Leben ab80• Wir sind nur Gast auf Erden (hos
pites)8t, Schauspieler in dem Theater, das Welt heifitB2 • Unser Leben 
vollzieht sich wie in einem Raube83 ; unser Leben ist eine Flucht. Wir 
miissen eilen, es drangt: ohne Aufschub jetztleben84• Jeden Tag mull 
das Leben »ganz« sein85, vollendet, voll, genug, »satt«, auch wenn es 
nicht lang war. Die Intensitat des Lebens wird gewogen, nicht seine 
Lange gemessen86• Der Mensch ist ausgesetzt in die reifiende, gie
rige, verschlingende Zeit87, geworfen in einen Punkt Zeit88, er 
»hangt« in einem Punkt Zeit; die Zeit flieht in rasender Geschwindig
keit, sie isteigentlich gar nicht89• So »hangt« das Ich in der unendli
chen Zeit. 

»Taglich sterben wir«: der Tod ist nicht das Ende des Lebens, er 

78 Die Themen dieses Briefes sind vorbereitet in der Consolationsliteratur, 
besonders in der consolatio adMarciam (vgl. z.B. c. 21) und in der Schrift: 
"Uber die Ktirze des Lebens«. Auch diese Schrift enthiilt mehr als die 
tiberali und immer vernehmbaren Klagen tiber die Vergiinglichkeit des 
Menschen: unter dem eher traditionelien Topos verbirgt sich eine ,Le
bensphilosophie<, die das Leben yom Tod her denkt und durch die .rei
I3ende Zeit. definiert sieht. 

79 Vgl. Seneca, de brevitate vitae 18,3; consolatio ad Marciam 10,1-2. 
80 Epist. mor. 101,7: cotidie. 
81 Cons. Marc. 21,1: ad brevissimum tempus editi, cito cessuri ( ... ) hoc pro-

spicimus hospitium. 
82 Cons. Marc. 10,1. 
83 Cons. Marc. 10,4: rap ina omnium rerum;vgl. epist. mor. 49,2; 101,8. 
84 Cons. Marc. 10,4; vgl. de brev. vitae 9,1. 
85 Epist. mor. 101,10: vita cotidie tota (ist). 
86 Brev. vitae 7,10: non ille diu vixit, sed diuJuit; Cons. Marc. 12,3; vgl. 21,2; 

epist. mor. 93,2: non ut diu vivamus curandum est, sed ut satis. - epist. mor. 
12,8: ( ... ) dies omnis ( .. . )consummet et expleat vitam. Der zwiilfte Brief 
mit dem Thema .Alter - Zeit - Tod- schlie13t in Korrespondenz zu Brief 1 
das erste Buch der Briefe. 

87 Cons. Marc. 16,8: rapidum tempus; Troades V. 400: tempus nos avidum 
devorat et Chaos. 

88 Epist. Mor. 77,11-12: haec paria sunt: non eris necJruisti, in hoc punctum 
coniectus es; Cons. Marc. 21,2: minorem portionem aetas nostra quam 
puncti habet; ( ... ) non multum abest a nihilo; epist. mor. 49,3: punctum est 
quod vivimus et adhuc puncto minus. 

89 Nat. quaest. 6,32,9-10: ( ... ) nihil interesse inter exiguum tempus et longum 
( ... ) Fluit tempus et avidissimos sui deserit. Nec quodJuturum est, meum 
est, nec quodJuit, in punctoJugientis temp oris pendeo. Zur .Zeiten-Flucht
vgl. brev. vitae 9,3. 
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fiingt mit der Geburt an 90 ; »das ganze Leben lang mull man sterben 
lernen«91. Wer diese Lektion kann, ist frei92. Die Zeit ist fiir Seneca 
das Sterben im Leben93 • Die Zeit des Menschen ist von ihrem »Ende« 
her gedacht, vom Tode94 • Sie ist »einsinnig«, »unumkehrbar«, ge
richtet. 

Der Mythos von der ewigen Wiederkehr des Gleichen, den er als 
Stoiker glaubte95 , hat ihn in dieser Konzeption der condition hu
maine nicht behindert. 

Die Antike ist keineswegs, wie der Berliner Judaist und Religions
philosoph Jacob Taubes annimmt, im »Kreislaufvon Geburt und Tod 
gefangen«; sie ist nicht dominiert vom Gedanken der ewigen Wie
derkehr; die Romer sind nicht ein > Yolk ohne Zeit<; ihr Zeitgefiihl ist 
nicht mythisch, steht nicht unter der Herrschaft des Raumes96 • Dem
entsprechend wird man die Annahme ablehnen, erst durch jiidische 
Eschatologie sei eine sachgemiille Erfassung von Zeit und Ge
schichte moglich, da nur am jiingsten Tage die Geschichte sich 
iibersteige und sich selbst sichtbar werde97• 

90 Cons. ad Polybium 4,3; Cons. Marc. 11,1: mortales peperisti - der alte 
Sinnspruch wird von Seneca »Iebensphilosophisch« verschiirft, so als 
hieOe es: .Sterbende hast du geboren«. Die verbreitete antike Vorstellung 
einer ,Einheit von Leben und Tod< gewinnt hier eine neue Bedeutung. -
Vgl. auch die Sentenz des Publilius Syrus: a morte semper homines tantun
dem absumus; Seneca, epist. mor. 24,20: cotidie morimur. 

91 Brev. vitae 7,3: tota vita discendum est mori. 
92 Cons. Marc. 20.1ff.; 20,3: caram te, vita, beneficio mortis habeo. 
93 Die Formulierung soll darauf hinweisen, daO Seneca die religiiisen, Iyri

schen, consolatorischen etc. Klagemotive tiber die Ktirze des Lebens und 
die Sterblichkeit des Menschen mit Hilfe der Kategorie Zeit und in Verb in
dung mit affektpsychologischen Gedanken tiber Furcht, Hoffnung, Erinne
rung und Gediichtnis zu einem neuen Philosophen zusammen gedacht hat: 
zu seiner 'Anthropologie< oder ,Lebensphilosophie<. 

94 Formuliert im Hinblick auf J. Taubes, Abendliindische Eschatologie, S. 3.
Zur Position von Karl Liiwith und Jacob Taubes vgl. O. Marquard, Schwie
rigkeiten mit der Geschichtsphilosophie, 1973, S. 15: »Oder fallt -nach den 
exemplarisch 1947 von Liiwith und Taubes vertretenen Thesen - ihr (sc. 
der Geschichtsphilosophie) Anfang zusammen mit dem Anfang des Chri
stentums bzw. der prophetischen Apokalyptik, so daO die neuzeitliche 
Geschichtsphilosophie als deren Saekularisation diese Geschichtstheo
logie fortsetzt?« 

95 Der SchluO der Trostschrift an Marcia ist als Offenbarungsrede (Apo
kalypse) des Vaters an die Tochter gestaltet; sie referiert in quasi-poe
tischer Form die stoische Eschatologie. 

96 Vgl. Taubes, S. lH. 
97 Taubes, S.3. - »Sinn« kann prinzipiell in der Geschichte auch dann ge

funden (gesetzt, angenommen, geglaubt) werden, wenn sie nicht >von 
ihrem Ende her< gedacht wird. Dies ist auch ein Ergebnis der Diskussion 
tiber die Geschichtstheologie Pannenbergs, das a fortiori auf die Thesen 
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Auch hier, wo man es nicht erwarten mochte, in Taubes' Bild der 
Antike, hat sich Nietzsches ungeschichtliehe und undialektische 
Zerteilung der Antike in Hellenen hier und luden da durchge
setzt98 • 

2.3.3. »Jetzt [eben« 
Stoa ist lndividualismus und Dynamik99 • Seneca stellt den Begriff 
des Selbst und der Erziehung, des sittlichen Fortschritts, in den 
Mittelpunkt: Wie wird der Mensch er selbst? Wie kann er sich selbst 
befreien? Wie behauptet er sein Selbst gegen die reiBende, gierige 
Zeit? Gegen die UngewiBheit, Unsieherheit, Unberechenbarkeit der 
Welt lOO, wie sie von den Stoikern im Rom des l.lh.s n.Chr .. so 
intensiv und real erlebt wurde? 

Die Antwort lautet einerseits: 
- »lebe jetzt, ohne Aufschub«-
- »werde der du bist: werde du selbst, werde dein eigen (suum 

jieri)«-
- »erfUlle den Augenblick«; 
und andererseits: 
- du lebst nieht fUr dieh, nieht fUr dein Selbst, sondern, insofern 

Mensch, fUr die Gattung Mensch 101;_ 
- »verliere dich nicht an den Augenblick, sonst verschlingt dich die 

Zeit«102-
- »nutze den Nachgeborenen«103. 
Die stoische Anthropologie mit ihrer Parole >jetzt leben, jede Stunde 
ganz leben<, ist also nicht der einfache Gegensatz zu der mes-

von Taubes zu beziehen ist, bei dem »Auferstehung« und »Christologie« als 
»proleptische« Ausdriicke natiirlich eine andere (geschichtstheologische) 
Bedeutung haben: Vgl. P. Eicher, Geschichte und Wort Gottes, in: Catholica 
52, 1978, 546f. 

98 Auf Nietzsche und seine Fortsetzer zielt sein Satz: »Die Glitter der Natur 
sind die BaaJe, und der heiligste der Baalsglitter ist Dionysos« (11). Bei 
den Hellenen galt das Gebot, nicht einen Gott zu vieJ, d.h. unter Vernach
liissigung der anderen zu verehren: vgl. z.B. Demeter und Persephone in 
den Kulten von EJeusis; Apoll und Dionysos in Delphi. 

99 Vgl. Edelstein, Stoicism, S.f25, 95f., 51, 55. 
100 Praedikate wie dubium und incertum gewinnen durch den Bezug auf den 

Mythos und die Religion der Fortuna Anschaulichkeit und Gewicht. Das 
»Reich der Fortuna«: Cons. Marc. 10,5; vgl. Seneca, Thyest V. 598ff.; 606: 
dubium tempus; 614ff. 

101 Seneca, de otio 4 iiber die »zwei Republiken«, in denen wir Menschen 
wohnen - vgl. Augustins Bild von den zwei civitates. 

102 Brev. vitae 9,1; 12,1. 
105 6,4: ut sciat se tum quoque ea acturum per quae posteris pros it. 
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sianischen Idee, wie sie Gershom Scholem entwickelt hat lO4 • »Die 
messianische Idee«, sagt Scholem, »ist die eigentlich anti-existen
tialistische Idee«; sie zw ingt zu einem »Leben im Aufschub«: »In der 
Hoffnung leben ist etwas Gro13es, aber auch etwas tiefUnwirkliches. 
Es entwertet das Eigengewicht der Person, die sich nie erfiillen 
kann.« 

Stoisches Leben indessen, ist, so sahen wir, nicht einfach Leben im 
Augenblick oder im Aufschub, sondern Dialektik von Selbst und 
Mensch, Jetzt und Zukunft, Zufall und Vorsehung: »Die Zeit walzt 
sich fort«, sagt Seneca, »zwar nach einem beschlossenen Gesetze, 
aber durch das Dunkel«lo5. 

Die Lebensbedingungen, die mit dieser Philosophie gedeutet und 
bezwungen werden, sind bekannt. 

Rom zur Zeit Senecas ist eine Millionenstadt. Der Wasserver
brauch pro Einwohner betragt etwa 1000 Liter/Tag. Das ist mehr als 
das Doppelte der pro Kopf in Rom verfiigbaren Wassermenge im 
Jahre 1968 n.Chr. Der Grad der Arbeitsteillgkeit lallt sich an der 
Menge der Berufsnamen ermessen: allein fiir die Arbeit der Unfreien 
und Halbfreien brauchte man mehrere hundert Funktionsbezeich
nungen. Auf dem Marsfeld steht eine Sonnenuhr lO6 : der Zeiger - er 
steht heute vor dem italienischen Parlament - ist etwa dreillig Meter 
hoch; das Zifferblatt bedeckt eine Flache von etwa 10000 m 2 ; der 
Schatten millt zur Zeit der Wintersonnenwende mittags etwa 200 
Full, das sind 70 m. Die Uhr wurde berechnet von dem Genie des 
Mathematikers Facundus Novius. Sie wurde gebaut von dem Kaiser 
Augustus, der so sorgsam mit der Zeit umging, dall er »alle Briefe« 
nicht nur mit dem Tagesdatum versah, sondern auch mit der Angabe 

104 G. Scholem, Zum Verstandnis der messianischen Idee im .ludentum, 
S.167. Dafl auch im .ludentum die messianische Idee, »das Leben im 
Aufschub«, durch andere' Ideen' ausbalanciert wird, darf vorausgesetzt 
werden. Wichtig ist mir an dieser Stelle, dafl Senecas Philosophie, deren 
Nahe zur »Lebensphilosophie« nicht leicht zu fassen ist (trotz Diltheys 
Schriften zu Stoa, Neustoizismus und neuzeitlicher Anthropologie), nicht 
mit der »existentialistischen Idee« identifiziert wird, die Scholem als 
Gegensatz zum Messianismus hinstellt. Db der Existentialismus - wel
cher? - in dieser Entgegensetzung unverzerrt zum Ausdruck kommt, ist 
mir unsicher. 

105 Seneca, epist. mor. 101,5: voivitur (!) tempus rata quidem lege sed per 
obscurum. 

106 Die archaologischen und literarischen Befunde sind scharfsinnig und 
anschaulich dargestellt und erlautert von E. Buchner, Solarium Augusti 
und Ara Pacis, in: Rom. Mitteilungen 83,1976,319-365. 
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der Stunde107,m.w. der erste Mensch der Weltgeschichte, von dem 
solches berichtet wird. 

Seine Sonnenuhr auf dem Marsfeld ging freilich bereits zur Zeit 
Senecas nicht mehr richtig. Man fand vielerlei Griinde: Erdbeben, 
Absinken der Fundamente des Obelisken-Zeigers, oder auch: ,die 
Sonne habe ihren Laufveriindertc und gar: ,die ganze Erde sei etwas 
aus ihrem Zentrum bewegt worden. c 

So groB und so genau also waren die Uhren in Rom. Und so knapp 
war die Zeit, so spars am, ja .. geizig« muBte damit umgegangen 
sein 108. Dies ist die julisch-claudische Epoche; damals werden die 
ersten .. Christianer« in Rom beobachtet. Ein romischer Jude aus 
Tarsos, Paulus, sitzt in Rom in Untersuchungshaft und lehrt - nicht 
die Ankunft, sondern die Wiederkunft des Messias. 

3. »Die Dif./erenz« - ein modernes Konstrukt 

Die drei zeitgenossischen Gelehrten, die ich nannte - Gershom, 
Scholem, Thorleif Bomann, Jacob Taubes -, vertreten jene weit ver
breitete Annahme, es bestehe eine grundsiitzliche, wesentliche Dif
ferenz zwischen dem »hebriiischen Denken« iiber Zeit und Ge
schichte und dem hellenisch-romischen. Scholem und Taubes ver
treten dariiber hinaus die Annahme, das neuzeitliche Zeit- und 
GeschichtsbewuBtsein sei eine Errungenschaft, die denknotwendig 
yom Judentum oder mindestens doch von einem verweltlichten 
Christentum hervorgebracht worden sei (Saekularisierungsthese). 

Beide Annahmen sindm.E. nicht richtig. Ausgehend von den drei 
Beispielen, die ich Ihnen vorgestellt habe, lassen sich namlich, 
abschlieBend, folgende Thesen formulieren: 

3.1. Zum Zeit- und GeschichtsbewuBtsein der Hellenen und Romer 

Es gibt bei den Hellenen und Romern yom 6. Jh. v. Chr. bis zum 6. Jh. 
n.Chr., von Anaximander und Xenophanes bis Plotin und Boethius 
eine reiche und subtile Tradition iiber Zeit, Fortschritt, Geschichte. 

Es gibt physikalische Theorien iiber die Zeit als das MaB der 

107 Sueton, Augustus 50: ad epistuias omnis horarum quoque momenta nee 
diei modo sed et noetis quibus datae signifiearentur addebat. Sueton hat 
im kaiserlichen Archiv Handschriften des Augustus studiert: litterae 
ips ius autographae (ebd. 87,1). 

108 Uber den .Mangel an Zeit. klagt Seneca epist. mor. 48,12; de otio 5,7. Das 
.Orakel.: tempori paree riihmt er epist. mor. 88,39 und 94,28. 
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BewegunglO9, biologische Beobachtungen tiber den Lebensrhyth
mus der Tierel1O, psychologische Betrachtungen tiber Langeweile, 
Angst, Hoffnung111 , metaphysische Spekulationen tiber das Sein der 
Vergangenheit. 

1m Zusammenwirken mit einer vielgestaltigen, kritischen, erbau
lichen oder politischen Geschichtsschreibung bildete sich hieraus 
ein Gedankenkreis, den man - mit modernen Worten - als ,Ge
schichtsphilosophie< oder ,Geschichtstheologie< bezeichnen kann. 
Aus diesem Gedankenkreis seien hervorgehoben: 

a) der antike Fortschrittsglaube, der in Ciceros Wort von der 
Rechtfertigung Gottes durch den Fortschritt der Zeiten eine zu
kunftstrachtige Formel gefunden hat; 

b) die stoische Begrundung der Universalgeschichte aus der Idee 
der Menschheit und der Vorsehung; 

c) die »existentielle« Zeiterfahrung in Senecas »Lebensphiloso
phie«; 

d) die nation ale Geschichtstheologie der Romer und ihre Ver
gegenwartigung im Kult. 

3.2. Das »hebraische Denken« 

Nirgends im Alten oder Neuen Testament, in Mischna oder Talmud 
oder christlichen Apokryphen gibt es zusammenhangende Texte und 
Diskurse tiber Zeit, Zukunft, Geschichte in dieser begrifflichen 
Scharfe, von solchem Reichtum der Beobachtung, Dichte der Tradi
tion. 

Da keine Texte dieser Art existieren, ergab sich der Zwang, ein 
hebraisches Denken und Zeitgefiihl zu konstruieren aus dem Ge
brauch der biblischen Worterfiir Zeit und dem hebraischen Verbum 
mit seinen Handlungsaspekten. 

Der Vergleich des also rekonstruierten »hebraischen Denkens« mit 
der vollig anders gearteten hellenischen Tradition ist an sich schon 
ein ktihnes Unterfangen. 

Da die hellenische Tradition nur verktirzt und - aus den ange
deuteten Grunden (§ 1) - verzerrt aufgenommen wurde, ist jener 
Vergleich im ganzen unfruchtbar geblieben. 

109 Aristoteles, Physik, B. III-IV; die Hauptgesichtspunkte sind: Bewegung :
unendlich - Raum - Leere - Zeit und Zahl - das Jetzt - Teilbarkeit der 
Zeit; vgl. Conen, a.O., S.14ff.; die psychologischen Aspekte hat Ari
stoteles nicht iibersehen, vgl. Physik 223a 16-17 und unten Amn. 111. 

110 Seneca iiber das schnell ere Lebenstempo der kleineren Tiere: Cons. 
Marc. 21,4: non una hominibus senectus est, ut ne animalibus quidem: 
intra quattuordecim quaedam ann os deJatigavit, et haec illis /ongissima 
aetas est, quae homini prima. 

111 Vgl. z.B. Aristoteles' .Kleine Schriften zur Seelenlehre«, in denen eine 
.Wissenschaft von der Hoffnung« gefordert wird. 
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3.3. Religion und Geschichte 

>Historisches Bewufitsein<, Geschichtsschreibung und >Geschichts
philosophie, entstehen auch in >polytheistischen Religionen' odeI' 
sogenannten Naturreligionen 112• Die Hethiter in Kleinasien haben 
eine beachtliche Geschichtsschreibung entwickelt, Jahrhunderte 
VOl' del' biblischen. 

>Naturreligion' fiihrt keineswegs zwangsliiufig in >zyklisches 
Denken<, genau so wenig wie sie Naturbeherrschung ausschliefit. 
>Fortschritt, kann ohne Messias gedacht werden, >Geschichte< auch 
ohne den Tag Jahwes, den »Jtingsten Tag«l13, >Menschheitsge
schichte, auch ohne die My then von Adam odeI' Messias 114. 

Das bedeutet: 1m Gefiige del' Kulturen sind Religion und Ge
schichte weniger eng und eindeutig verbunden, als moderne Ab
leitungen vermuten. 

3.4. Forschungsgeschichte: Das Antikenbild im Deutschland des 
19.120 . .Iahrhunderts 

Nietzsche hat die Antike archaisiert, naturalisiert, remythisiert; er 
hat ihre Aufkliirung, Wissenschaft und Geschichte zu tilgen odeI' 
abzuwerten gesucht. Das von Nietzsche konstruierte Bild del' Antike 
hat mit allen seinen Verkiirzungen und Verfiihrungen - Dionysos 
tiber aIle anderen Gotter! - stark auf die gelehrte Welt gewirkt, 
besonders stark aufierhalb del' philologischen Zunft. 

Martin Bubel', Gershom Scholem, Walter Benjamin, Jacob Taubes, 
Oswald Spengler, Thorleif Bomann und viele andere sind in ihrer 
Vorstellung von Antike - cineI' auf die klassischen und vorklassi
schen Griechen beschrankten Antike - von Nietzsche beeinflufit. 

Zu diesem auf ewige Wiederkehr, zyklisches, naturgebundenes, 

112 Aile in diesem Satze gebrauchten Ausdriicke sind unklar. Un tel' >Ge
schichtsphilosophie' ist hier del' im ersten Punkt umschriebene Gedall
kenkreis gemeint. 

lEi Natiirlieh gibt es Eschatologie auch bei Hellenen und Riimern, d.h. eine 
Lehre von den »letzten Dingen« eines Mensehen, eines Kollektivs (Volkes, 
Reiches) und del' Welt. 

114 Sehiipfung (aus dem Nichts) und Monogenismus (d.h. Abstammung aller 
Mensehen von einem einzigen Stammelternpaar), dazu eine universal 
gedachte Erliisung durch Christus werden oft als notwcndigc Bedingung 
filr die Entstehung von universalem Gesehiehtsbewu\Jtsein angesehen. 
Die antiken Texte, zumal die stoische Geschichtsphilosophie, widerlegen 
dicse Anllahme. Vgl.ll. Cohen, Die ReI igion del' Vernunf't, S. 291 f.: »Diesen 
Gedanken der Geschichte, del' die Zukunft zum lnhalt hat, hatten die 
Grieehen niemals. Ihrc Gcschichte ist die auf ihren Ursprullg gerichtete, 
ihre Vergangenheit erziihlende Geschichte ihrer Nation. Andere Nationen 
bilden ein gesehiehtliehes Problem nul' fill' ihre Reisebcschreibungen. 
Eine Geschiehte del' Menschheit ist UIlter diesem Horizonte ein unmiig
lieher Gedanke.« Vgl. dagegen hier 2.1. 
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mythiseh-magisehes Denken stilisierten Grieehenbild wurde ein 
"hebriiisehes« Denken konstruiert, das die Gegensiitze herausstellt: 
lineares Denken, GesehichtsbewuIltsein, Entmythisierung; die 
Baale und Naturgiitter werden entmiiehtigt. 

Dieser Gegensatz ist ein unhaltbares Konstrukt l15 . In der Antike 
ist diese Differenz nieht aufzufinden. 

3.5. Antike und Entstehung der Neuzeit 

Welchen Nutzen haben die hier vorgelegten Interpretationen in der 
Diskussion urn die Entstehung und die Legitimitiit der Neuzeit? 

In dieser Diskussion geht es u.a. darum, welche Wirkung das 
antike Erbe im 16. Jahrhundert ausgetibt hat, was als »Verwelt
liehung« des Christentums entstanden, und was eine genuin neu
zeitliehe lIervorbringung sei. 

Zu der Hypothese von der Entstehung der Neuzeit dureh Verwelt
lichung des Christentums gehiirt die Annahme, GesehichtsbewuIlt
sein und Fortsehrittsglallbe der Neuzeit setzten notwendig eine jti
diseh-ehristliehe Tradition voraus; nur als ,Verweltliehung< dieser 
Tradition konne Gesehiehtsphi!osophie entstehen 116. Diese An
nahme wird dureh das Vorhandensein einer helleniseh-romisehen 
'Gesehiehtsphilosophie< ersehiittert. 

Die Wirkung der Antike in dem Prozel3, den man >Entstehung der 
Neuzeit< nennt, bleibt gelegentlieh deshalb undeutlieh, wei! die 
antike Tradition nieht mehr geniigend priisent ist l17• Dies liegt zum 
Teil an der undurehsehallten Verformung des Antikenbildes durch 
Nietzsche und daran, daD wir die groDe Tradition des friihbiirger
lichen Humanismus - Erasmus, Lipsius, Grotius - verloren habell. 

115 Vgl. GlIzzoni, Nietzsche-Rezeplion, S. VIIff.; Liiwith, Nietzsches Philo
sophie, S.199ff.: »Anhang: ZlIr Geschichte der Nietzsehe-Delltllngen 
(1894-1954)«. - Bausteine Zl1 diesem Konstrllkt licferten 1I.a. Herder, 
Winkelmann, Hegel lind Schlegel in seiner Sehrift: »Ober das Stlldium dcr 
griechisehen Poesie«. Vgl. .1. Bal"!; Alt und Neu, cap. II: »Athen oder Jeru
salem«, vgl. bes. S. 31 f.: »Die Aufstellung des Denkgegensatzes dient nieht 
dazu, die antike Welt Zli beschreiben, sondern dazll, versehiedene Ele
mente der modernen KlIltlir Zll analysieren.« - »Heute scheint der Wert 
des Kontrastes darin zu bestehen, dan cr der biblisch-ehristlichen Tradi
tion innerhalb der Geistesgeschichtc Selbstgeflih lund Anschen verleiht.« 
- Ders., Biblical Words, 11 ff.; 301'. 

116 \'1\1. z.B. K. Liiwith, Meaning in History. The Theolol\ical Implications of 
the Philosophy of History, 1949, S.Hf.; vgl. S.6ff. (zu Herodot, Thuky
dides, Polybios). Gel\ell Liiwith arl\umentiert u.a. Edelstein, Progress, S. 
XXII: Die Miiglichkeit, die ZUkUllft ZlI erkennen, kiinne nicht als Differcnz 
zwischen antiker und moderner Historiographie angesetzt werdell. 

117 So istm.E. in dem scharfsinnigcn und materialreichen Buche von G. Abcl 
liber den Nellstoizismus die antikc Stoa nicht genau begriffen. Auch bei H. 
Cohen ist z.B. die Stoa verkiirzt dargestellt. 
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Diese Situation hat ein unverdachtiger Beobachter im Jahre 1948, 
etwas drama tisch, beschrieben; Karl Barth in seiner Kirchlichen 
Dogmatik its: »Die gewisse Hetze gegen das Griechentum, die sich in 
der Theologie der letzten Jahrzehnte bemerkbar gemacht hat, war 
keine gute Sache, und ihre Fortsetzung konnte nur bedeuten, daB wir 
fUr die griechische Gefahr in einiger Zeit aufs neue und erst recht 
anfiillig werden miiBten.« 
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Romische Rationalitat 
Religions- und kulturgeschichtliche Bemerkungen zu 

einer Friihform des technischen BewuBtseins 

1. Naturbeherrschung 

1. novitas mundi; artes augescunt - »Neuheit der Welt; die Kiinste 
wachsen« 

1.1: Eine Welt aus Atomen> unendlichem Raum und Bewegung ist 
eine veranderliche Welt. Sie ist geworden und wird, den »Biindnis
sen der Natur« (foedera naturaeY entsprechend, vergehen: 

»stiirzen wird die Masse und Maschine der Welt«2. 

Bewegung und Veranderung aber sind fUr Lukrez nicht ein defizien
ter Modus des unbewegten gottlichen Seins, sondern Moglichkeit 
von Entwicklung, Geschichte, Fortschritt. In der Spitze des Welt
prozesses weill der Dichter sich selbst. 

(1) »Aber ich meine, (a) das Universum ist neu, (b) die Natur der 
Welt ist jung noch und (c) hat nicht lange vorher ihren Anfang 
genommen. 

(2) Deshalb (a) werden auch jetzt noch gewisse Techniken verfei
nert, jetzt noch nehmen sie zu: (b) jetzt wurde im Schiffsbau zuge
fUgt vieles, grad erst haben Orgeln melodische Tone erzeugt'. 

(3) Endlich (a) die ratio der Natur der Dinge ist erfunden worden 
eben, (b) und als erster unter ersten bin ich selbst erfunden, der ich 
sie jetzt iibersetzen kann in vaterlandische Worte.«4 

verum ut opinor habet novitatem summa recensque 
naturast mundi neque pridem exordia cepit. 
quare etiam quaedam nunc artes expoliuntur, 
nunc etiam augescunt; nunc addita navigiis sunt 

1 Lukrez 5,310 u.o. 
2 Lukrez 5,96: ruet moles ct machina mundi:der Ausdruck »Weltmaschine«

nur hier bei Lukrez - ist aufgenommen von Manilius (2,807), Lucan (1,79), 
Statius (Silve 2,1,121); bei Ennius nicht belegt, Vergil hat ihn offenbar 
gemieden. - Zum Weltuntergang vgl. 5,322f.: »Oenn was immer andere 
Oinge aus sich heraus mehrt und erniihrt, abnehmen mull es und sich 
erneuern, indcm es die Oinge zuriickholt.« 

3 Ubersetzung unsicher, s. Bailey, Kommentar z.St. 
4 5,330-337. Oer Charakter dieser Partie ist von Bailey treffend bestimmt als 

»popular not technical«, was seine ungewohnlich knappe Kommenticrung 
erkliiren durfte. 
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muita, modo organici melicos peperere sonores 
denique natura haec rerum ratioque repertast 
nuper et hanc primus cum primis ipse repertus 
nunc ego sum in patrias qui possim vertere voces. 

Vorsichtig leitet Lukrez seine Behauptung, die Welt sei noch jung, 
mit einem »wie ich meine« ein. Physikalisch ist das schwer zu 
beweisen; deshalb verwendet der Dichter zunachst ein Trikolon, urn 
mit schaner Variation seine Behauptung dem Leser einzupragen: 
Das Universum hat Neuheit5 - ist jung - hat noch nicht lang ange
fangen. Eine Behauptung, die man nicht beweisen kann, mull man 
oft genugwiederholen: zehnmal in acht Versen repetiert der Dichter 
sein Stichwort: novitas - Neuheit, recens - frisch, neque pridem - vor 
nicht langer Zeit; et iam nunc - auch jetzt noch; nunc etiam - jetzt 
auch (noch); nunc - jetzt; modo - eben, nuper- klirzlich, primus
als erster, nunc- jetzt. Je schlechter der Beweis - an anderen Stellen 
sagt Lukrez es ganz anders6 -, desto wichtiger die Intention der 
Aussage. 

Der Dichter sieht sich an der Front einer Entwicklung, die von der 
Bewegung der Urmaterie liber die Entstehung von Techniken (artes) 
und Philo sophie (der Atomistik) bis zu seinen Versen reicht, die jene 
Bewegung erkIaren. Die feierlichste Musenweihe konnte das Selbst
bewufHsein des Dichters nieht deutlieher maehen. Was die Intensitat 
der Erfahrung angeht, dall ein Mensch sich in eine ihn libergrei
fende Bewegung von Weltgeschichte oder Volksgeschichte gestellt 
sieht, so sind hier wohl nur die Worte zu vergleiehen, mit denen der 
Prophet Jeremia von seiner Berufung spricht: »Bevor ieh dich im 
Mutterleibe bildete, habe ich dich erkannt, bevor du aus dem Bauche 
kamst, habe ich dich abgesondert.«7 

1.2: Technischer Fortschritt ist, naeh Lukrez, ein Anzeichen fUr 
die Jugend dieser Welt. Neuerungen im Schiffs- und Instrumenten-

5 novus hat hier einen guten Klang. Vgl. Colwnella 1,4,4: novaque tempta
verimus experimenta; Plinius, epist. 8,4: novaflumina, novos pontes; Se
neca (?), HO 84-86: nova via vallibus novis, novas vias; Vitruv 7, praef. 10: 
... talibusque conjidentes auctoribus audemus institutiones novas compa
rare. 

6 5,821-836; 2,1150-1174: Topos von der Erschiipfung der Erde. Oas ist zwar 
kein logischer Widerspruch - vgl. Bailey -, aber doch ein crheblicher 
Untersehied der Stinnnung. Dal3 Lukrez auch diesen Teil positiv hiitte 
wenden kiinnen, Iehrt Colwnella, praef. I, 1: die Unfruchtbarkeit der Acker 
riihre nicht von der Erschiipfung der Erde her - quam primus ille mundi 
genitor perpetua jecunditate donavit-, sondern von menschlicher Triig
heit. 

7 Jeremia 1,5. - Hinter den Worten des Lukrez steht natiirlich seine »Bekeh
rung« zur Philosophie und damit der Bekehrungseifer des Bekehrten. Zu 
»Beruf« s.U. 5.3. Die Unterschiede zwischen Lukrez und Jeremia sind 
gewill evident. Man darf sie keinesfalls auf das beliebte Schema »Kosmosl 
Geschichte« bringen. 
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bau dienen als Beleg: banausisch genug, mochte man meinen, einge
schoben zwischen kosmische Spekulation und dichterisches Selbst
zeugnis; jedenfalls mit Absicht. 

Ein Ingenieur der flavischen Zeit hat, ebenso banausisch, einen 
Vergleich zwischen Orient, Hellas, Rom gezogen. Er stellt dabei 
ausdriicklich die romischen Wasserleitungen iiber die Kunstwerke 
der Griechen: »Kann man denn wirklich«, so sagt er8 , »mit so vielen 
Aquiidukten, die fiir so viele Menschen notwendig sind, die Pyra
miden vergleichen, die offensichtlich iiberfliissig sind, oder die 
zwar yom Ruhm gefeierten, aber wirkungslosen Kunstwerke der 
Griechen?« 

Der Philosoph und der Ingenieur sind typisch fUr die zivilisatori
sche Hochstimmung ihrer Epoche; sie wird - nur mit anderer Ten
denz - auch von der gleichzeitigen Kulturkritik von Sallust bis 
Juvenal bezeugt. 

Fiir Lukrez sind die Begriffe »Entwicklung«, »Fortschritt«, »Ver
such«, »Erfindung« bekanntlich konstitutiv. Die Materie experimen
tiertmit verschiedenen Kombinationen von Atomen, von denen sich 
dann bestimmte Verbindungen durchsetzen; von den vielen mogli
chen Welten bleiben giinstige, stabile Formen iibrig9 • Die Mutter 
Erde - denn »Mutter« ist sie imch noch bei dem Aufkliirer Lukrez10 -

experimentiert mit den verschiedenen Gestalten des Lebendigen. 
Die Arten bleiben iibrig, die sich erniihren, schiitzen und fortpflan
zen konnen. Durch keine Vorsehung oder Teleologie geleitet, ent
wickelt sich auch der Mensch. Kein Paradies steht am Anfang, son
dern Wildheit und Not. Praxis, Erfahrung, Klugheit belehren die 
Menschheit, die »langsam tastend vorwiirts schreitet«, "bis sie zum 
hochsten Gipfel gelangt ist«: 

paulatim docuit pedetemptim progredientis / ... / 
artibus ad summum donec venere cacumen 11. 

Mit diesen Versen schlieBt Lukrez sein fiinftes Buch, einen univer
salgeschichtlichen Entwurf, des sen Tiefe und Originalitiit in den 
Geschichten der Historiographie noch nicht gewiirdigt ist12• Das 
Wort »Fortschritt« - progredi - kommt hier in dieser iibertragenen 

8 Frontin, de aquaeductibus 1,16: Tht aquarum tam multis necessariis moli
bus pyramidas videlicet otiosas compares aut inertia sedfama celebrata 
opera Graecorum? 

9 Lukrez 5,837-859; vgl. 5,187-194: pertemptare (v. 190) - »durchprobie-
ren«. 

10 5,821f.: maternum nomen adepta I terra tenet merito. 
11 5,1453,1457. Vgl. Vitruv 10,1,4 tiber Fortschritte im Maschinenbau. 
12 Bei H. Prelier, Geschichte der Historiographie un seres Kulturkreises, Bd. 1, 

1967, ist nicht einmal der Name Lukrez zu finden. 
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Bedeutung zum ersten Male vorl3: es klingt noch ganz frisch, eine 
gerade erst geborene Metapher, voller Pathos und Hoffnungl4. 

2. ratio omnia vincit - »Vernunft besiegt alles« 

Das Weltgefiihl, das sich bei Lukrez auBert, ist nieht an den demo
kriteischen Materialismus gebunden. Von den entgegengesetzten 
philosophischen Annahmen ausgehend, gelangt Manilius, sein stoi
sierender Antipode, zu denselben Ansichten: die zivilisatorische 
Hochstimmung ist offenbar unabhangig von der philosophischen 
Konfession. 

Der Epilog zum vierten Buche von Manilius' Astronomieon ist ein 
Hymnus auf die ratiol5 : 

»Schon ist nirgends mehr die Natur verborgen; wir haben sie ganz 
durchschaut 

und wir bemachtigen uns der eroberten Welt« (883f.). 

iam nusquam natura latet; pervidimus omnem 
et capto potimur mundo. 

Der Mensch hat Stadte gebaut, »die Erde gezahmt«, »Tiere gefangen 
und aufs Meer eine StraBe gelegt«16 - die spezifisch romische Weise 
der Raumordnung: erobertes Gebiet wird durch StraBen und Kolo
nien erschlossen und gesiehert l7. Manilius macht die triumphale 
Geste deutlich: Aufrechten Hauptes steht der Mensch, »als Sieger 
wendet er zu den Sternen / seine gestirnten Blicke«: 

vietorque ad sidera mittit / sidereos oculos (906f.). 

Denn die »Zahmung« der Erde war dem Menschen nicht genug. 
Seine ratio erstieg - den Titanen gleich - den Himmel und "fing« die 
Naturl8 : 

... caelum ascendit ratio cepitque profundam naturam rerum. 

Sie erforscht Juppiter selbst und entreil3t ihm den Blitz l9 : 

13 Das einzige Mal in dieser Bedeutung bei Lukrez. 
14 Literatur wm Begriff »Fortschritt« s. u., Bibliographische Notiz. 
15 Manilius 4,866-935, zitiert nach der kommentierten Ausgabe von A.E. 

Housman, 1920/30 (= 1972). 
16 4,904f.: edomuit terram ad Jruges, animalia cepit / imposuitque viam 

ponto. Auch cepit und imponere geben den Versen einen militarischen 
Ton. 

17 Ober die riimische Stralle im 1. lh. n.Chr. vgl. Statius, Silve 4,3, und die 
Anmerkungen bei Cancik, Untersuchungen, 108-115; vgl. Tibulls Kritik: 
1,3,35f. 

18 1,95ff. 
19 4,908 u. 1,104. 
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inquiritque lovem; - eripuitque Iovi fulmen. 

Und wieder mit der Gebiirde des Triumphators: ratio omnia vincit 
(4,932). 

Der Mensch ist fur Manilius, den frommen und ordnungswilligen 
stoischen Materialisten, naturlich kein Titan. Was wie erkenntnis
theoretische Hybris klingt, ist vielmehr Sehnsucht nach dem Gott
lichen und Suche nach dem eigenen Selbst. Stoischer Materialismus 
verwandelt sich bei ihm in pantheistische Mystik20 , titanischer Er
kenntnisdrang entpuppt sich als hermetische Gnosis: 

»und nieht mit dem Angesiehte der Gotter allein 
bleibt er zufrieden, vielmehr im Bauche (der Gotter) durchforscht 
er den Himmel, 
folgt dem vervvandten Korper und sucht sich selbst in den Sternen«. 

Die Ermiichtigung zu seinem Himmelssturm erhiilt der Mensch also 
durch die Teilhabe an der gottlichen Vernunft, die das All ordnet, 
steuert, beherrscht: cognata mens, deus et ratia2 1 • 

»Der Gott will erkannt werden«, heifit es in der Hermetik22 , »Gott 
bietet sich selbst uns dar«, sagt Manilius; Gott will nicht, daB »seine 
Gesetze verborgen bleiben«23: iam nusquam natura latet. 

Manilius bietet ein lehrreiehes Beispiel dafUr, wie irrationale 
Griinde ein - mindestens tendentiell - rationales Erkenntnisstreben 
antreiben. Mogen die philosophischen Grundlagen seines Systems 
einfach, ja in ihrem massiven anthropomorphen Analogiedenken 
primitiv erscheinen, mogen seine Horoskope astrologisch schlecht 
begrundet, sein Fatalismus unmoralisch sein-

sors est sua cuique ferenda24 -: 

fUr uns bleibt wichtig der ungetrubte erkenntnistheoretische Opti
mismus und die aggressive Fiirbung, die militiirische Dynamik, mit 
der der romische Dichter die an sich quietistische Gnosis, die Lehre 
von der cruflmi3EtG miv'tcov ("Sympathie aller Dinge«) und das Kon-

20 E. Norden (Agnostos Theos, 41956, 16ff.) mit Hinweisen auf Poseidonios 
und die Hermetik. - Vgl. Manilius 1,50ff. und Seneca, de beneficiis 4,8,1: 
(A llegorese der Einzelgotter auf den stoischen Universalgott): Libel' pater 
... Hercules .. . ll1ercurium, quia ratio penes illum est numerusque et ordo et 
scienlia. - Manitius 4,908-910. 

21 2,60ff., 80f.: motus alit non mutal opus. sic omnia toto / dispensata manent 
mundo dominumque sequuntur. hie igitur deus et ratio quae euncta guber
nat, / ... cognata mens: 125. 

22 Poimandres 1,51; vgl. Seneca, naturales quaestiones 6,5,2: in deorum se
creta deseendere. 

25 4,915-921: ... nee patitur .. sua iura latere. 
244,22; »jcder mufl sein Schicksal tragen«; virtus / fatum:4,180-118; 5,754ff. 

(h i erarch isch es Ordnllngsdenken). 
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zept similia similibus (»Gleiches durch Gleiches erkennen«) aufge
laden hat. Diese »titanische RationaliUit« des Hermetikers ist ein 
unmittelbarer Vorlaufer des faustischen Dranges der Neuzeit, die 
wissen will, was die Welt im Innersten (in alvo) zusammenhalt. 

3. mutetur orbis - »verwandelt werden solI der Erdkreis« 

3.1: Die zivilisatorische Hochstimmung, die glaubt, die Welt erobert 
und dem Menschen dienstbar gemacht zu haben, schlagt nicht nur in 
den verschiedenen philosophischen Systemen durch, dieses GefUhl 
fiirbt auch den griechischen Mythos romisch ein. 

Die beiden mittleren Chorlieder von Senecas Medea behandeln 
den Argonautenzug25. Seneca betont - die Topik von der »Verflu
chung des Erfinders« benutzend26 - die Hybris des Unternehmens. 
Die bisher getrennten Welten sind nun eins geworden27 - ein wichti
ger Beleg fUr den weltumspannenden Blick des Romers der ne
ronischen Epoche. Aber die Argo war nur ein kleiner Anfang - und 
nun tritt der Dichter aus dem Rahmen des Mythos hinaus: 

»Jetzt wich das Meer und duldet 
aile Gesetze ... 
Jede Grenze ist gefallen ... 
nichts blieb an seiner Stelle, 
durchgehbar ist der Erdkreis ... « 

Alte Adynata werden jetzt Realitat: Der Inder trinkt aus dem Araxes, 
Perser aus Elbe und Rhein; im sibyllinischen Tone sehlieBlieh die 
beriihmte Prophezeiung von der Entdeekung eines neuen Konti
nents: 

»Kommen werden in spaten Jahren 
Zeiten, in denen ... 
ungeheuer die Erde sieh dehnt 
und Tethys neue Erdkreise aufdeekt 
und nieht mehr das aullerste unter den Landern 
Thule sein wird.« 

Th. Birt fand hier die Entdeekung Amerikas geweissagt28 . 

Auffiillig ist, daB diese Entdeekung als Krieg gegen das Meer 

25 2. Chorlied: 301-379; 3. Chorlied: 579-669. 
26 Zur »Vcrfluchung des Erfinders« s. z.B.: Properz, 1,17,13ff.; Ovid, Amores 

2,11,Hf.; Statius, Silve 3,2,61ff.; vgl. auch Tibull 1,1O,lff. (Erfindung des 
Schwertes). 

27 335-339: bene dissaeptijoedera mundi I traxit in unum. 
28 374-379: venient annis I saeeula seris, quibus ... ingens I pateat tellus 

Tethysque novus I detegat orbes nee sit terris I ultima Thule. - Zu dcr 
Prophezeiung s. Th. Birt, Prellflischc Jahrbucher, 1911, 286. - Zur Formel 
veniet tempus s. Seneca. nat. qllaest. 7,25,4f.; 7,30,5. 
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aufgefa/lt ist: Jason hat das Meer »unterworfen« (mare qui subegit), 
sein Steuermann Tiphys ist der »Biindiger der Tiefe« (domitor pro
fundi), das Meer muB die Schliige der Ruderer dulden29 • Mag er auch 
rasen und die Argonauten strafen, der Gott des Meeres ist besiegt: 

sed furit vinci dominus pro fundi 
regna secunda. 

Aber nicht Jason ist der wichtigste Heros fUr romisches Zivilisa
tionsbewuBtsein, sondern Hercules. Er hat, wie es im Prolog zum 
»Hercules auf dem Oeta« heiDt, die ganze Welt durch seine Arbeiten 
gereinigt; jetzt hat er nichts mehr zu tun: 

... natura cessit. .. 
lassata est prior 
»Die Natur wich« - wieder jene militiirische Metapher
»sie ist eher erschopft als ich«30. 

Und nun denkt sich der Tragiker neue Arbeiten aus, die Hercules, 
bevor Iuppiter seinen Sohn in den Himmel aufnimmt, noch voIl
bringen konnte: 1) Italien mit Sizilien verbinden; 2) die Peloponnes 
von Attika durch einen Kanal trennen; 3) das Bett von Don und 
Donau verlegen31. Interessante Projekte, die, soweit ich weiB, in
zwischen auch weitgehend realisiert sind. Der Kulturbringer Her
cules als romischer Ingenieur! Das Ziel seiner Tiitigkeit: »Der Erd
kreis soIl veriindert werden.«32 

3.2: In mannigfacher Variation kehren diese Motive in allen Schich
ten und Gattungen der romischen Literatur wieder. Ein FluB in 
Campanien wird kanalisiert: er weicht zuruck und wird besiegt, er 
dankt fUr seine Versklavung und freut sich, daB er eine Brficke 
tragen dar~3. Der Mensch »erobert« die Berge - d.h., er triigt sie ab
und setzt seine Villa darau~4: »denn es schien militiirischer, von der 
Hohe fiber das weit und breit unterworfene Geliinde zu spiihen«35. 
Der Mensch, das »Miingelwesen« ohne Fell, Klauen und Ziihne, hat 
dank ratio und societas »die Herrschaft fiber aIle Tiere«36, das impe-

29586,617,337,597. 
30 Seneca (?), HO 46f. 
31 79-86: ... una iam tellus erit ... et iuncto saiD novajerantur A ttricae puppes 

via . .. vallibus currat nov is. Rister novasque Tanais accipiat vias. 
32 v. 85: mutetur orb is. 
33 Statius, Silve 4,3: s. Cancik, Untersuchungen §21,2 und §43,1. 
34 Silve 2,2,56ff.; vgl. Cancik, Eine epikureische Villa, 68-70; vgl. auch Sue

ton, Caligula 37,2-3 - zwar Caesarenwahnsinn, aber signifikant: .Das 
Unmiigliche realisieren. - ejjicere ... quod posse ejjici negaretur. 

35 Seneca, epist. 51,11. 
36 Seneca, de beneficiis 4,18,2f.: ... dominium omnium animalium;vgl. Ovid, 

Metamorphosen 1,76f.: sanctius his animal mentisque capacius altae / 
deerat adhuc et quod dominari in cetera posset. Zur Jagd als .Krieg. gegen 
die wilden Tiere vgl. Grattius, Kynegetica (Prooem., v. 13ff.). 
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rium tiber die Erde37; er hat sich der Welt bemiichtigt: rerum potitur. 
Plinius der Altere, der Historiker und Naturkundler, hat diese Para
doxie anschaulich gefafit: Hilflos liegt der menschliche Siiugling in 
der Wiege, fest gewickelt, ein schreiendes Tier und wird doch tiber 
die anderen herrschen:flens animal ceteris imperaturum38 • 

4. Zusammenfassung - Pannenberg, Samburski 

4.1: In den vorgelegten Texten findet sich eine Reihe von Begriffen 
und Vorstellungen, die, meiner Meinung nach, in ihrer Gesamtheit 
als Frtihform des »technischen BewuBtseins« gedeutet werden kon
nen39 . 

1. Glaube an eine rational erkliirbare Ordnung der gesamten Natur 
(joedera, lex, iura naturae - »Btindnisse, Gesetz, Rechte der Na
tur«); 

2. Entwicklungsbegriff (kosmologisch, biologisch, geschichtlich); 
3. Zivilisatorische Hochstimmung: als a) wirtschaftlicher und tech

nischer Fortschrittsoptimismus, nicht selten verbunden mit »Welt
angst« (Seneca)40; als b) gesteigertes Selbstgefiihl: Modernitiits
bewufitsein bei Lukrez; Selbstbewufitsein der Ingenieure41 ; »tita
nischer« Erkenntnisdrang bei Manilius; 

4. Entwurf von umfassenden und detaillierten naturwissenschaft
lich fundierten »Weltanschauungen« (stoische Astrologie; Lukre
zens »Weltmaschine«); 

5. Aggressives Verhiiltnis zur Natur, die besiegt und verbessert wird; 
imperium tiber Erde und Tiere. 

Die Belege fallen nicht zufiillig in eine Zeit, in der hochste politische 
und okonomische Macht in Rom konzentriert ist. 

Als bedeutendster Unterschied zur Neuzeit sei die geringe Ent
wicklung der Naturwissenschaften bei den Romern hervorgehoben. 
Schon Cicero klagte42 : 

37 Cicero, Cato maior 51: (sc. die Bauern) habent enim rationem cum terra 
quae numquam recusat imperium nec umquam sine usura reddit quod 
accepit, sed alias minore, plerumque maiore cum Jenore; vgl. Ovid, fast. 
2,296 (sc. in der goldenen Zeit): nulla sub imperio terra co len tis erato 

38 Plinius, naturalis historia 7, prolog.; vgl. ders., 37,72: spectant (sc. die 
Bergarbeiter) victores ruinam naturae. 

39 Der Begriff »technisches BewuBtsein« wird, als Pendant zu dem Begriff 
»historisches Bewufltsein«, benutzt bei M. Bense, Asthetische Information, 
1956, 13-23. 

40 Vgl. noch die stilrzende Welt im Orpheuslied des HO, V. 1102-1127. 
41 Frontin 1,16; S. O. Anm. 8; auflerdem z.B. Vitruv, Columella, Balbus. 
42 Tusculanen 1,2,5: in summo apud illos (sc. Graecos) honoregeometriaJuit: 

itaque nihil mathematicis illustrius; at nos metiendi ratiocinandique utili-
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»Bei den Griechen stand die Geometrie in htichstem Ansehen; nichts 
berlihmter deshalb als Mathematiker; aber wir (Rtimer) haben die 
Geltung dieser Kunst beschrankt auf den bloBen Nutzen von Messen 
und Rechnen.« 

4.2: Wenn die Deutung dieser Zlige der rtimischen Kultur als Frlih
formen des technischen BewuBtseins berechtigt ist, mliBten gewisse 
Annahmen liber den Gang der abendlandischen Geistesgeschichte 
korrigiert werden. 

a) Der evangelische Theologe w: Pannenberg hat anlalllich der Be
sprechung von H. Blumenbergs Buch liber die »Legitimitat der Neu
zeit« geschrieben: »Die Antike sah den Menschen eingeordnet in den 
Kosmos selbst da, wo sie ihn als des sen Mitte, als Mikrokosmos oder 
als Logoswesen dachte. Erst durch seine Verbindung mit dem trans
zendenten Schtipfergott wurde dem Menschen jene Distanz zur Welt 
mtiglich, die es ihm erlaubte, die Welt nach seinen eigenen Ge
danken und zu eigenen Zwecken zu verandern.«43 

Diese Behauptungen sind teils faisch, teils unbeweisbar. Natur
beherrschung und »Naturreligion« schlieBen sich namlich, wie die 
kulturgeschichtlichen Tatsachen Iehren, nicht aus. Die Heiligkeit 

tate huius artis terminavimus modum. - Zu dieser Frage vgl. die in den 
bibliographisehen Notizen angegebenen Handbiieher. 
Sehottiander, Gesellsehaftsdenken, 1Of., betont riehtig .das Fehlen wissen
sehaftlieher Veranstaltungen zur Bezwingung der Natur«. 

43 Pannenberg, Gottesgedanke, 123; ahnlieh F. Gogarten, Verhangnis und 
Hoffnllog der Nellzeit. Die Sakularisierung als theologisehes Problem 
(1955) 21958, 8ff.: Bur das Christentum ermiigliche die VerweltIiehllng del' 
zllvor vergiittiiehten Welt; es lOse den Menschen alls dcm alten Mythos 
lISW. Aueh die vorsiehtigere Formulierung von Mittelstral3, Neuzeit, 170, 
scheint mir nieht gereehtfertigt: .Zwar gibt in gew issem Sinne (!) erst das 
Christentum dureh seine radikale Entgiittlichung der Welt diese der niieh
teruen (profanen) Forsehung frei, doch handelt es sich dabei urn etwas 
Gemeinchristliches, nieht etwa urn etwas spezifiseh Reformatorisches.« 
Das antike Christentum hat jedenfalls nieht so empfllnden: in der Ge
schiehte der Naturwissensehaften kommt es nieht vor. Andererseits sind 
die antiken Hoehgiitter keineswegs viillig in der .Immanenz« gefangen; 
besonders interessant ist hierzu die Stellllng des Materialismus (Demo
krit, Epikur, Lukrez). - In del' Diskussion iiber die Entstehung lind Aus
bildung des historisehen Bewul3tseins wird in analoger Weise ein entsehei
dender Beitrag des Christentums (Liisung aus dem antiken Kosmos, dem 
sogenannten zyklisehen Denken o.a.) entweder behauptet (z.B. von K. 
Lowith) oder bestritten (vgl. z.B. W. Jaesehke, a.a.O.); einige philologisehe 
Beobachtungen Zll diesem Streit sind Zllsammengestellt bei H. Cancik, 
Mythische und historische Wahrheit, 1970, und ders., Grundziige del' he
thitischen lind alttestamentlichen Geschichtsschl'eibung, 1976. Die These 
Low iths lautet: » .•• the following outline aims to show that philosophy of 
history originates with the Hebrew and Christian faith in a fulfilment and 
that it ends with the secularization of its eschatological pattern<' (Meaning 
inlIistory, 2) Eine lImfassende Kritik des geschichtsphilosophischen Teils 
der Sakularisierungsthese bei W. Jaeschke. 
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der »Mutter Erde«, die Gottlichkeit des »Wachsens« (Ceres, vgl. 
crescere - wachsen), die numina der heiligen Haine, Quellen und 
Bergeshohen: das alles war offensichtlich zu vereinbaren mit dem 
Bau von Kanalen und Wasserleitungen (s. § 5.2), mit einer inten
siven, gewinnorientierten Agrarwirtschaft, welche langfristlge »Ex
perimente« anstellte, urn durch »Erfindungen« (reperta) und neue 
Zuchtungen den Ertrag zu erhohen. 

Ein Farmer und Agrarschriftsteller des 1. Jh.s n.Chr., Columella, 
schreibt44 : »Wir begnugen uns nicht bei der Autoritat (auctoritate) 
sei's fruherer sei's zeitgenossischer Farmer; wir versuchen ,neue 
Experimente< (nova temptamus experimenta); durch sie werden 
auch sehr ertragreiche Acker noch gewinnbringender.« 

b) Der bedeutende Wissenschaftshistoriker S. Samburski hat den 
Unterschied zwischen den Zielen antiker und neuzeitlicher Wissen
schaft folgendermaBen beschrieben: »Ihr (sc. der antiken Wissen
schaft) Antrieb entsprang rein intellektueller Neugier und nicht dem 
Wunsch nach Eroberung und Beherrschung der Natur. Daher war 
dort auch kein Raum fUr Technologie, und es fehlte die Synthese 
reiner Forschung und praktischer Anwendung, worin die Starke der 
modernen Wissenschaft besteht.«45 

Ich hoffe, daB die Textauswahl, die ich vorgelegt habe, den Wunsch 
der Romer »nach Eroberung und Beherrschung der Natur« genugend 
veranschaulicht hat. Ich vermute, daB gerade hierin der Beitrag zu 
sehen ist, den Rom fur die Entwicklung des technisch-wissenschaft
lichen BewuBtseins der Neuzeit geleistet hat. Hierzu spater, im 
SchluBteil, noch einige Hinweise. Yorher mochte ich aus einem 
andern Bereich der romischen Kultur, aus dem Bereich der Moral, 
einige Beobachtungen zusammenstellen, die zur Beurteilung der 
»fruhneuzeitlichen« Zuge dieser Kultur nutzlich sein durften. 

lch beginne, zogernd, mit der Erinnerung an eine allzu bekannte 
Gestalt des alten Romertums, mit einem Synonymenlexikon sozu
sagen altromischer Wertbegriffe. 

II. Moralischer Rigorismus 

5. Der Zensor 

5.1: Blauaugig war er und rotblond, hatte einen etruskischen Namen 
und stammte nicht aus Rom. Ein typischer alter Romer also, dieser 
Marcus Porcius Cato (254-149). Sein Erbhoflag im Sabinerland; und 
»sabinisch« sind viele der Tugenden, deren er sich zu ruhmen 

44 Columella 5,11 (iiber Erfindungen) und 1,4,4 (iiber Experimente). 
45 Samburski, Weltbild, 15. 
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wullte. Er gehorte zum Stande der Ritter, die damals, in und durch 
die punischen Kriege, sich zu der »ersten kapitalistischen Klasse 
(entwiekeln), die die Geschichte kennt.«46 Cato war also ein .neuer 
Mann« (homo novus) in Rom. Als Protege der Claudier und Valerier 
begann er seine politische Karriere. 

Die wirtschaftliche Grundlage seiner politischen Tatigkeit war, 
naturlich, der Grundbesitz. Auller dem Familiengut im Sabinerland 
besall Cato Guter bei Rom, spezialisiert auf 01- bzw. Weinerzeu
gung47. Uberdies hatte er, wie Plutarch voller Bewunderung auf
zahlt, Geld in Teiehen, warmen Quellen, Walkerplatzen, Pechbren
nereien, Weideland und Wald angelegt: eine so breite Streuung des 
Risikos, dall Cato gesagt haben solI, selbst Iuppiter konne ihm nicht 
schaden48; falls der Spruch authentisch sein sollte, nieht gerade ein 
Exempel altromischer Frommigkeit. 

Von dieser breiten Grundlage aus liellen sieh nun auch riskantere 
Geschafte betreiben: Staatsanleihen, See- und Sklavenhandel49. Das 
erste FerngroDhandelsgeschaft, das fur Rom bezeugt ist, hat der 
groDe Cato - als Teilhaber einer »Kommanditgesellschaft« - geta
tigt50• Die Besonderheiten seines Menschenhandels - Ankaufjunger 
Sklaven, Ausbildung, Weiterverkauf: ein Veredelungsbetrieb also -
sind durch neuere Papyrusfunde deutlieher geworden51 . Cato hat die 
modernen Wirtschaftsformen des Hellenismus offen bar gekannt 
und, wie seine ritterlichen Standesgenossen, rezipiert. Sein Werk 

46 T. Frank, CAH 8 e1954) 381: .the first powerful capitalistic class known to 
history«; Frank schreibt ihnen sogar -class-consciousness« zu, 383. - Zur 
Finanzierung der punisehen Kriege dureh Gesellsehaften von Rittern s. 
z.B. Livius 23,48,4ff. und 25,3-4: trotz offenkundigen Versicherungsbe
truges der publicani will der Senat nicht eingreifen: .um den Stand der 
publicani in einer solehen Zeit nicht zu kriinken«. Vgl. Weber, Agrarver
hiiltnisse, 233, 235f.: die Gesellsehaften der publicani sind .die griil3ten 
kapitalistischen Unternehmungen des Altertums«; 237: in Rom .entstand 
... eine Tradition weit ausgreifender .kapitalistisch. orientierter Poli
tik ... « 
Sehliisse auf die riimisehe Wirtsehaftsethik hat Max Weber auffiilliger
weise nieht gezogen, vgl. u. 7.2. - Zum Gebraueh des Ausdrueks .kapi
talistisch. fiir das 2.Jh. v.Chr. bzw. antike Verhiiltnisse iiberhaupt vgl. die 
besonderen Erliiuterungen von Calboli, a.a.O., 200ff. (mit Lit.). 

47 Vgl. Cato, orat. 128; Cornelius Nepos 1,1; Plutarch, Cato maior 21. 
48 Plutarch, Cato maior 73. 
49 Plutarch, Cato maior 21,6; Heichelheim, 502f.; vgl. 512, 517. 
50 Vgl. Livius 21,63,34 iiber die lex Claudia, die den Senatoren den (direkten) 

Seehandel verbietet; 25,37,10 iiber Versicherungsbetrug im Seehandel, s. 
hier Anm. 46. - Vgl. Weber, Agrargeschichte, 115: •... dal3 alles, was wirvon 
der iiltesten riimischen Politik wissen, den Charakter des starken Uber
wiegens von Gesichtspunkten des Grol3handels triigt.« 

51 Vgl. die Korrespondenz des Zenon (Mitte 3. Jh. v.Chr.). Hrsg. v. C.C. Edgar, 
Bd. I-IV (1925-1940), O. Gueraud - P. Jouguet, Bd. V (1940); Heichelheim, 
a.a.O., 503; Zur Ausbildung von Sklaven s. C.A. Forbes, The Education and 
Training of Slaves in Antiquity, in: TAPhA 86 (1955) 321-360. 
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liber den Ackerbau belehrt seinesgleichen in der Stadt liber eine 
gute Kapitalanlage. »Die Landwirtschaft«, schreibt Gurnmerus, »ist 
fUr Cato lediglich eine Kapitalplazierung«; Cato will lehren, »wie 
sieh die htichste Rente herauswirtschaften Hillt«; Rentabilitat ist der 
liberal! leitende Gesichtspunkt52 • Viel verkaufen, wenig kaufen -
»bedenke, wenn nichts gemacht wird, nichtsdestoweniger werden 
(fixe) Kosten entstehen«53. 

Zwar nennt er die Landwirtschaft einen »frornmen Erwerb« (pius 
quaestus) und erklart, aus Bauern wlirden die kraftigsten Solda
ten54 ; aber der Akzent liegt doch auf»Erwerb«, und aufCatos Planta
gen arbeiteten, rationell und rentabel - keine Bauern, sondern Skla
yen, die eben jene freien italischen Bauern verdrangt hatten. Solda
ten gab's von diesen Plantagen wenige, dafUr reichlich Sklavenauf
stande: latifundia perdidere Italiam (Plinius: »die Latifundien 
haben Italien zugrundegerichtet«). Aber nicht so sehr die Geschafte 
des Porcius Cato interessieren uns, als vielmehr seine Geschafts
moral, sein »Wirtschaftsethos«, seine Arbeits- und Beamtenmoral. 
Censorius wurde ja nieht zufiillig sein Beiname. 

5.2: Die Quellen liber die Tugenden Catos sind reich: der homo 
novus ohne eine iimter- und ruhmreiehe Ahnenreihe mullte sieh 
selbst prasentieren. Sogar der Antike fiel auf, daB Cato mit Eigenlob 
»nicht sparsam« war55 • Er rlihmt sich in der Rede »liber seine Tu
gend« (des suis virtutibus, a. 183), er habe seine Jugend »in Sparsam
keit und Harte und viel Arbeit« (in parsimonia atque in duritia atque 
industria) beim Ackerbau im Sabinerland verbracht56 . Seine Ar
beitskraft war in der Tat einzigartig (in omnibus rebus singularifuit 
industriay57. Unzahlige Feldzlige, Gesandtschaften, Prozesse und 
Reden, dazu eine auch schon der bloBen Quantitat nach grolle 
Schriftstellerei: 

Das menschliche Leben, sagt er, ist wie Eisen: wenn man es benutzt, 
wird es abgerieben; wenn man es nicht benutzt, zersttirt es der 
Rost58• 

52 Gummerus 20f.; Thielscher, 9. 18. 
55 Calo, de agriclIltllra 59,2: cogitato si nihil jiet nihilominus sump tum ju

turum. 
54 Cato, de agricultllra praef. 4: at ex agricolis et jortissimi viri et milites 

strenuissimi gignuntur, maximeque pius quaestus. 
55 Plutarch, Cato maior 14 (= Cato, orig. frg. 150 Peter). 
56 Orat. 128; vgl. orig. 50-51 (Peter): Sabiner - Spartaner; 85: Leonidas Laco 

im Vergleich mit einem riimischen Tribun. 
57 Cornelius Nepos, Cato 5,1; vgl. Livius 39,40,4: in hoc viro tanta vis animi 

ingeniiquejuit ut quocumque loco natus esset,jortunam sibi ipsejacturus 
juisse videretur: § 11: ... in parsimonia in patientia laboris periculique 
jerrei prope corporis animique . .. 

58 Carmen de moribus frg. 5; typisch die biiuerliche Bildersprache (»Wer 
rastet, rostet«). Vgl. orat. 17,21. 
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Einzigartig ist auch seine Vitalitat: der Achtzigjahrige heiratete be
kanntlich noch einmal eine junge Frau und zeugte den GroBvater 
des Cato Uticensis. Seine Sparsamkeit war so groB, daB man spater 
meinte, er sei arm gewesen. Diese »Sparsamkeit« aber ist bewuBter 
Konsumverzicht (frugalitas, continentia) einerseits, Rentabilitats
den ken andererseits59• Seine Harte, Strenge und Niichternheit wa
ren spriehwbrtlich60. Seine rastlose Tatigkeit als Soldat und Beamter 
muB mit (»modernen«) Begriffen wie »PflichtbewuBtsein«, »auf
opfernde Berufserfiillung«, »hohes Arbeitsethos« umschrieben wer
den61 • Er ist nieht frei von Misogynie62 , arbeitet gegen die finanzielle 
und rechtliche Selbstandigkeit der Frau und zeigt Ziige von Priide
rie. So soil er den Manilius aus dem Senat verstoBen haben, weil 
dieser am Tage vor den Augen der Tochter seine Frau (ab?-)gekiiBt 
habe63 . 

Damit das Bild nicht einseitig werde: Cato war ein riihrender 
Familienvater; es sei ein Sakrileg, sagte er, Frau und Kinder zu 
priigeln (gegen »altrbmische Hauszucht« disciplina domestica?); nur 
die Politik habe ihn hindern kbnnen zuzusehen, wie seine Frau das 
Baby saugte und wickelte64 . Mit einem griffigen, wenn auch miB
verstandlichen Schlagwort zusammengefaBt: Cato reprasentiert den 
Typus des (rbmischen) Puritaners. 

5.3: »Der alte Cato« wurde schon zu seinen Lebzeiten »imitiert«; er 
wurde zur Redensart, zum Exempel, zum Symbol des »Rbmertums«, 
freilich auch verunstaltet zum padagogischen Popanz, zur Lese
buchkarikatur. Zumal seit dem »Martyrium« seines Urenkels, des 
Cata Uticensis, gelten die "Gatones« als Muster altromischer Tugend 
(virtus) und republikanischer Freiheit (libertas); sie reprasentieren 
zwar nur einen, aber einen alten, spezifischen und wichtigen Zug 
der rbmischen Moral und Kultur65• Dieser auch in der Forschung 
schon so genannte »puritanische« Einschlag in der rbmischen Kul-

59 Oral. 173 (de sumptu suo); oral. 174; ad Marcum frg. 10 (Jordan); carmen 2, 
u.a.m. 

60 durus: Juvenal 11,90: durumque Catonem; Belege fUr severus: S. RAC 
2,935.940. 

61 Vgl. orig. 83; zur Problematik dieser Begriffe S. 5,3; 7.2.1. 
62 Orat. 172 (die Geschichte des Papirius [bzw. Sulpicius 1 Praetextatus und 

seiner neugierigen Mutter); rell. inc. 14 (Verwandten-Kufl); Plut. 8 (Gynai
kokratie in Rom); dicta 82 (Jordan, 111, aus Augustin, serm. 194,6: au
thentisch?); Plutarch 9,9. 

63 Livius 34,2-4; Kienast, 93; Gelzer, Sp. 112 bzweifelt die Authentizitiit der 
Rede; orat. 156-160 (lex Voconia). - Priiderie: Plutarch 20,7 (Baden); 17 
(der Fall Philippus und Manilius); vgl. andererseits Horaz, sat. 1,2,31ff. 

64 Plutarch 20. 
65 Vgl. H. Cancik, Reinheit und Enthaltsamkeit, a.a.O., § 5: »Die Gestalt des M. 

Porcius Cato Uticensis«. 
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tur laBt sich durch die Wort- und Begriffsgeschichte der »Tugenden 
Catos« rechtfertigen. 

1) Die Bedeutung von labor als »Arbeit«, ihre soziale Wertschatzung 
in Rom im Gegensatz zu der aristokratischen Abwertung des rr6vo~ 
als Miihsal in Griechenland; diese Untersuchung fiihrt auf die Frage 
nach der Entstehung des neuzeitlichen »Arbeitsethos«66. 

2) Die Bedeutung von officium, cura, v igilantia, honos, munus, 
sacramentum (»Pflicht, Sorge, Wachsamkeit, Ehre, Amt, Eid«) im 
Kontext rtimischer Beamten- und Soldatenmoral; diese Untersu
chung fiihrt auf die Frage nach der Entstehung des neuzeitlichen 
Begriffes »Beruf«: 1st dieser nur ein Sakularisat des jiidisch-christli
chen Glaubens an die »Erwahlung« des Volkes oder die »Berufung« 
des Propheten67? 

5) Die Bedeutung von ratio vitae und disciplina als einer rechen
haften, systematischen, kontrollierten, bewuBten Lebensstils; die 
Untersuchung lehrt, daB »Systematik der Lebensfiihrung«, die Max 
Weber als spezifisch christliche bzw. in ihrer sakularisierten Form 
als spezifisch neuzeitliche Lebensform herausgestent hat, nach 
Wort und Sache bereits rtimisch ist: ratio vitae - »Kalkiil, Bilanz des 
Lebens«. Man hatte zwar in Rom erst wenige und unpraktische 
Zeitmesser, aber bereits das Sprichwort tempori parce, das der neu
zeitliche Puritanismus erst zu dem beruchtigten »Zeit ist Geld« ver
engthat68 • 

4) Die Begriffsgeschichte von parsimonia, frugalitas, abstinentia, 
continentia lehrt, daB Konsumverzicht - oder vornebmer mit M. 
Weber: »innerweltliche Askese« -, verkniipft mit starkem Gewinn
streben, keineswegs ein spezifisches Erzeugnis einer christlich mo
tivierten GenuB- und Lustfeindschaft und damit nur das Sakularisat 
religitis motivierter christlicher Askese ist. In anderer, kulturspezi
fischer Auspragung, mit anderer Motivation - bauerlich-soldatisch 
- hat die rtimische Kultur ebenfalls Formen der »innerweJtlichen 
Askese« geschaffen und tradiert; als wichtiger Unterschied zur 
christlichen Askese fiint auf, daB in den vielen Spriichen gegen die 
Liiste nur auBerst seJten prinzipielle, anthropologisch oder religitis 
begriindete sexuelle Askese gefordert wird69 . 

66 Vgl. Altevogt, Lau, Vernant, a.a.a. Natiirlich gibt es auch in Griechenland 
verschiedene Bewertungen von »Arbeit«, bes. bei Hesiod. 

67 Vgl. Bernert, a.a.O.; H. Cancik, Christus Imperator, in: H. v. Stietencron 
(Hrsg.), Der Name Gottes. 1975, 112-130; 116fT.: »Die Romanisierung des 
Christentums«. 

68 Vgl. Plinius d.l. iiber Arbeitskraft und Ausdauer seines ankels, des alteren 
Plinius, in: epist. 3,5; darin der bewundernde Ausruf: tanta erat parsimo
nia temporis (§ 13). 

69 Belege bei Cancik, Reinheit und Enthaitsamkeit, a.a.a., passim. Die in 
Rom, wie bekanntlich auch in Griecheniand, zu beobachtenden Ziige von 
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5) Die Wortgeschichte von virtus schlieBlich lehrCo, daB die Hoch
schiitzung jener ausgreifenden Energie, der rastlosen Aktivitiit, je
nes ziihen und klihnen »Unternehmergeistes«, den M. Weber als eine 
spezifisch neuzeitliche Errungenschaft, als die Siikularisierung 
christlicher Theologumena ansah, ebenfalls bereits in der romi
schen Kultur vorhanden ist, kulturspezifisch, d.h. mit anderer Moti
vation, an einem anderen Ort im Aufbau dieser Kultur. 

Diese kultur- und religionsgeschichtlich orientierten Wortgeschich
ten zeigen, was auch mehr intuitiv die Betrachtung der Gestalt des 
Cato Censorius und der Wirkungsgeschichte dieser Symbolfigur 
lehrte, den »frlihneuzeitlichen« Charakter einiger Zlige der romi
schen Kultur. Sie bestiitigen damit iiltere, eher zufiillige Aussagen 
liber den »puritanischen« Charakter (alt-)romischer Kultur; sie prii
zisieren das alte Schlagwort vom nlichternen, klihlen, pragmati
schen Romer. 

6. Der Protest der Elegiker: amor gegen ratio 

Eine Bestiitigung und Ergiinzung dieser Beobachtungen ist der Pro
test, den einige romische Intellektuelle - Catull, Properz, Tibull, 
Ovid - gegen diesen Lebensstil angemeldet haben71. Sie setzten 
gegen die alte Tradition ihre Jugend, gegen die verdienstvolle Kar
riere des Soldaten und Beamten das unverdiente Geschenk, gegen 
die Pflicht die Lust, gegen die Gesellschaft ihr Selbst, gegen Berufs
pflicht, Arbeit, Gewinn die private MuBe, gegen beutebringenden 
Krieg ihren privaten Frieden, gegen die ratio eines auf Zins, Gewinn 
und BefOrderung gerichteten Lebens ihre freie, »romantische 
Liebe«. 

6.1: Die Elegiker nehmen sich in der romischen Geschichte und 
Literaturgeschichte wunderlich aus. Sie reden von Liebe in solchem 
ObermaB, daB man meinen konnte, die Musen hiitten in dieser 

Prliderie und Misogynie u.a. waren in Rom - im Gegensatz zum Christen
tum - nicht pragcnd. Beispiel: Cicero (Cato maior de senectute, §39-50) 
bietet eine Rede des alten Cato gegen die voluptates; hier wird mit 
Hilfe eines piatonisch-pythagoreischcn anthropoiogischen »Dualismus« 
(§ 77ff.) auffiillig ernst und prinzipiell gegen die sexuelle Lust gepredigt. 
Die Partie ist in der Geschichte der romischen Erotik als Ausnahme zu 
bctrachtcn; sie zeigt aber einige wichtige Zligc, die die romische Sexual
moral dcr christlichen vercrben konnte, und vor allem, daB auch in der 
romisehen Kultur derartiges durehaus dcnkbar und moglich war. 

70 Ein Beispiel genligt: Sallusl, Catilina 7,5: igitur talibus viris (sc. wie den 
alten Romern) non labor insolitus ... emt ... virtus omnia domuemt. -
Zum Zusammenhang Calo - Sallust S. E. Skard, Sallust und seine Vor
ganger. 1956. 

71 Vgl. II. Cancik-Lindemaier, Ehe und Liebe, a.a.O., 47-80, bes. 64ff.: die 
»rcine Licbe«. 
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Diehtung alle Zartheit, Weiehheit, Empfindsamkeit angehauft, die 
die kalkulierenden und rasonierenden Romer vermis sen lassen. 
Sind Tandelei und Liebesspiel die Entspannungspause in der harten 
Realitat der Kiimpfer und Arbeiter? »Man hat sein Lustehen fiir den 
Tag und sein Lustehen fiir die Naeht: aberman ehrt die Gesundheit«: 
dulce est desipere, »suB ist's, von Sinn en zu sein«, aber nur »kurz« 
und »am reehten Ort«: in loco72. 

Das Spriehwort desipere - »un-vernunftig sein« - konnte ein Ele
giker gegeben haben; aber sie besehreiben ihr Lebensgefiihl we
niger differenziert und abgesiehert als Horaz. Ihr Leben ist »Un
sinn, Irr-sinn, Raserei, wahnsinnig toll, verruekt, ein Untergang«: 
»ohne Plan, ohne MaB und Ziel, ja ohne Verstand leben die Lieben
den«73. 

Die Elegiker behalten die Terminologie der »normalen« Mensehen 
bei: Sie nennen sich »wahnsinnig, rasend, krank«. Ihre Versuehe, der 
Liebe abzusehworen, bestatigen die »Vernunftigen«: »niehts«, klagt 
Properz, »gibt es, was harter lebt auf Erden als der Liebende und 
niehts, was zu sein du weniger wunsehtest, wenn du nur bei Ver
stand bist (si sapias)«74. 

Properz war Gefangener der Venus, gefesselt, die Hande auf den 
Rueken gedreht: 

»Jetzt erst, ermattet von ungeheurer FIut, komme ieh wieder zur 
Besinnung (resipiscimus), 

und meine Wunden sind jetzt verheilt. 
Gute Vernunft, wenn du eine GoUin bist, deinem Heiligtum ubergebe 
ieh mieh.« 75 

Diese Bekehrung zur Vernunft zeigt die grundsatzliehe Irrationalitat 
der elegisehen Liebe. Sie besteht nieht darin, daB die Vernunft einem 
starken Affekt unterliegt, vielmehr ist die VernunftgemaBheit als 
Kategorie mensehliehen Lebens aufgehoben. Es gibt kein »weshalb« 
und keine rationale Begrundung: 

72 F. Nietzsche, Zarathustra, Vorrede § 5 (Zusammenhang: Die Entlarvung des 
Bourgeois). 
Horaz, canu. 4,12,27f.: misce stultitiam consiliis brevem: / dulce est desi· 
pere in loco. Dagegen Properz 2,15,50: Verus amor nullum novit habere 
modum. 

75 Properz, 1,1,6: nullo vivere consilio; 2,12,5: sine sensu vivere amantes. Vgl. 
2,14,18; 2,15,29f.; 2,54,25; 5,17,5 (insana Venus); 2,50,1 (demens). 

74 Properz 2,17,9f.: durius in terris nihil est quod vivat amante / nee modo si 
sapias quod minus esse velis. 

75 Properz 5,24,17-19: Nunc demum vasto Jessi resipiscimus aestu / vulnera· 
que ad sanum nunc coiere mea. / Mens bona si qua dea es, tua me in sacraria 
dono. Zur Einfiihrung des Kultes der Mens vgl. Livius 22,9,9f., 10,10 und 
die Interpretation bei G. Dumezil, La religion Romaine archalque, 1966, 
457ff. 
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»wonach du fragst, ein Weshalb, hat eine Liebe nicht«76. 

Die Situation bleibt dem Liebenden undurchschaubar: 

71 

»Hassen und lieben: warnm ich das tate, so fragst du vielleichtmich; 
weHl nicht; doch, daB es geschieht, fiihl' ich und hange am Kreuz«. 
Odi et amo, quare id faciam, fortasse requiris. 
nescio sed fieri sentio et excrucior77• 

6.2: Von einer Welt der Elegie wird zunachst in Hinsicht auf die 
individuelle Lebensform und den Lebenslauf ihrer Dichter gespro
chen. Eine Familie hatten sie nicht; sie hatten auch keinen Bernf. Sie 
widerstanden der Amterkarriere und lebten von ihrem Vermogen 78. 
Sie lebten - jedenfalls in ihrer Selbstdarstellung - nur ihrer Liebe; 
lind sie konnten das, denrl ihr Leben wahrte nicht lang. Weder Tibull 
noch Properz, noch Catull wurden 40 Jahre alt: allch die Elegiker 
starben »ihren eigenen Tod«. Ovid, aber auch Properz und Tibull 
waren bei der VerOffentlichung ihrer ersten Gedichte verhaltnis
ma5ig jung, in den zwanziger Jahren79. 

Wenn man sich erinnert, daB Cato Censorius im A Iter von 80 
.fahren ein drittes Mal heiratete und einen Sohn zellgte, so siehtman, 
daB der fruhe Tod der Elegiker mehr ist als ein auBerliches Datum. 
Hier die zielbewufite, zukunftsorientierte Gnlndung eines Ge
schlechts, dort das kinderlose ErlOschen einer Lebensform, die 
nicht von jener Welt war. 

Sie war eine Gegen-Welt, insofern sie entscheidende Zuge der 
riimischen »Werte-Welt« ablehnte. In den Szenen der Dichterweihe 
ist das Programm klar ausgesprochen: nicht Kriegsruhm, Sieg und 
Beute, nicht die Taten der groBen Herren zu singen ist Aufgabe der 
ElegikerBo. Amor ist der Gott des FriedensRl . Die Verwiinschungen, 
mit denen Soldaten bedacht werden, die urn des Krieges willen ihre 
Frauen verlassen, klingen bitter: 

»Ware es Recht, ihr solltet aile gleichermaBen zugrunde gehen, ihr 
Beutegierigen, 

und wer immer die Waffen dem trenen Lager vorzog.«82 

Wenn aile Menschen der Liebe lebten, sagte Properz, gabe es keinen 
Krieg, trieben nicht die Gebeine der Romer bei Actium im Meer, 

76 Properz 2,22,14: quod quaeris quare non habet ullus arnor. 
77 Catull 85: Wieder jcnc Abweisung des .warum«. 
78 S. Lilja, a.a.O., 9f. 
79 Catull: 87 bis kurz nach 55; Tibull: 55-19; Properz: ca. 50-ca. 15, die 

Cynthia-Dichtung erscheint 29. Zum Vergleich: Vergil: 70-19; Horaz 65-8 
v.Chr. 

80 Properz 3,3, bes. v. 39-52. 
81 Properz 3,5,1: Pacis arnordeus est. 
82 Properz 3,12,51'. 
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ware Roma nicht miide vor Trauer urn die Toten der Biirgerkriege83 . 

Dem Caesar Augustus Imperator, des vergottlichten Caesars Sohn, 
der auch dessen Krieg gegen die Parther geerbt hatte, mogen derar
tige Worte seltsam geklungen haben84. 

Die Habgier, nach Meinung der Elegiker die Wurzel des Militaris
mus, hat auch die Liebe verdorben, sie zur Ware gemacht85 . 

Aus dem Komodientopos von der habgierigen Kupplerin und dem 
armen Liebhaber wird in der Elegie Gesellschaftskritik, die sich 
selbst gegen Catos »frommen Erwerb« richtet. Gewinnsucht ist das 
Motiv sogar des romischen Bauern. Freilich verklingt die Kritik 
schnell in sehnsiichtigen Versen yom goldenen Zeitalter und yom 
Lob der Armut, in der allein die reine Liebe gedeihen kann86 • 

Urn dieser rein en Liebe willen verweigern die Elegiker die Ehe; 
sie iibertragen aber viele Merkmale der Monogamie, ihre Tugenden 
und ihre Zwange, auf ihre Liebesbeziehung. Properz scheut sich 
nicht, sogar die indische Witwenverbrennung als Vorbild fUr die 
»Einliebe« zu riihmen87• Ausgeschlossen bleiben auf jeden Fall pa
tria potestas und Kinder. Die Welt der Liebe hat ihre eigenen Gesetze 
und ihre eigenen Verbrechen; Properz verkiindet ein neues Gesetz: 

»Um eine Nacht betriigen, mit Versprechungen den Liebenden hin
halten - das wird dasselbe sein wie blutbefleckte Hande haben.«88 

Brillant und scharfziingig haben die Elegiker fUr eine kleine Weile 
ihre Welt gegen die Gesellschaft verteidigt. Ihr Ruhm jedoch, zu dem 
die Mit- und Nachwelt sich bereit fand89, ist eher ein Zeichen fUr die 
Wirkungslosigkeit. Ihr Protest zeigt einerseits den inneren Zusam
menhang und die Starke der (alt-)romischen Wertewelt; er zeigt 
andererseits in seinem mehr oder weniger radikalen Subjektivis
mus wiederum einen Zug der romischen Kultur, der durchaus neu
zeitlich wirkt: Individualismus und Personlichkeitskult. 

83 Properz 2,15,41-46; vgl. Tibulll,10. 
84 Properz 3,4 und 3,5; mifiverstanden bei G. Luck, Die romische Liebes

eiegie, 1961, 122f. 
85 Tibulll,4,57-60; 2,4,15-38; Properz 3,13; vgl. 3,7,1-4 und die Schilderung 

romischer Friihzeit in 4,1,1,-38. 
86 Tibulll,l; vgl. Properz 2,19,1-16; 2,16,7f. 
87 Properz 3,13,15-22. 
88 Properz 2,17,H. 
89 Vergil und Horaz, die eigentlichen augusteischen Klassiker, zeigen sich 

durchaus reserviert, urn von Augustus zu schweigen. 
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III. Die »Legitimitiit der Neuzeit« 

7.1: Unter den Stiehworten »Naturbeherrschung« und »moralischer 
Rigorismus« haben wir je fiinf Wort- und Begriffskomplexe unter
sueht: 

J. Naturbegriff 
1) Durchschaubare Ordnung der Natur; 
2) universaler Entwicklungsbegriff; 
3) Fortschrittsoptimismus; 
4) umfassende naturwissenschaftliche Weltanschauung; 
5) militantes Naturverhaltnis. 

II. Moral 
1) Arbeit; 
2) Beruf; 
3) Systematik der Lebensfiihrung (ratio vitae); 
4) innerweltliehe Askese; 
5) Tatkraft, Energie als Spitze der Moral (virtus, nicht apE'tll). 

Die Untersuchung des Naturbegriffs hat, so hoffe ich, gezeigt, dafi in 
der romischen Kultur Friihformen eines teehnischen Bewufitseins 
entwickelt werden. Die Untersuehung einiger Ziige der romisehen 
Moral sollte den puritanischen Einschlag in der romisehen Kultur 
verdeutlichen90• 

Diese Friihformen des technisehen Bewufitseins und einer purita
nisehen Moral lassen sich als Ziige einer »friihneuzeitliehen« Kultur 
zusammenfassen. In beiden Bereiehen zeigt sieh ein Lebensstil und 
Weltbild, das wir in loekerem Ansehlufi an das Wort ratio, das in 
beiden Bereiehen eine bedeutsame Rolle spielt, als »romische Ratio
nalitat« bezeichnet haben. 

90 Auf den .Puritanismus« der riimischen Moral haben bereits verschiedene 
Gelehrte auftnerksam gemacht. Besonders wichtig sind die - allerdings 
nur en passant geiiuBerten - Bemerkungen des Wirtschaftshistorikers T. 
Frank. Er spricht von einen .deep-seated puritanism- und .deep puritanic 
conservatism- (Cambridge Ancient History 8 [21954] 570). An anderer 
Stelle meint er (579): .Roman society was still (d.h. in der 1. Hiilfte des 
2. Jh.s, zur Zeit Catos d.A.) simple in its tastes, hard working and puritanic 
in the virtues that go with a strenuous agrarian military system.« 
Spezialuntersuchungen iiber den etwaigen EinfluB riimischer Moral auf 
Calvinismus und Puritanismus sind mir nicht bekannt. 
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7.2: Diese Charakteristik der riimischen Kultur91 mlillte, so scheint 
mir, fUr die Diskussion liber die Entstehung der Neuzeit fruchtbar 
gemacht werden. 

Der Sozio loge M. Weber hatte bekanntlich in seinen vielumstritte
nen und aullerordentlich folgenreichen Untersuchungen liber die 
protestantische Ethik92 die These vertreten, dall - sehr vereinfacht 
gesagt - der »Geist des Kapitalismus« aus der protestantischen Theo
logie, im besonderen aus der Pradestinationslehre des Calvinismus, 
entstanden sei. Weber hat die neuzeitlichen Vorstellungen von Ar
beit und Beruf, die innerweltliche Askese und die rechenhafte Ratio
nalitat einer am Erfolg (»Segen«) orientierten LebensfUhrung aus 
der protestantischen Ethik und nur aus ihr abgeleitet93 . Der »Geist 
des Kapitalismus« sei ein historisch einmaliges Phanomen, das nur 
aus dem asketischen Protestantismus erklart werden kiinne94 • 

Die Thesen von M. Weber haben insbesondere in der neueren 
Theologie grollen Anklang gefunden. Das Schlagwort »Sakularisie
rung« bot die Miiglichkeit, die Entstehung der Neuzeit, der moder
nen Naturwissenschaft, der Technik, des »Kapitalismus«, als ein 
Ereignis christlicher Geschichte zu verstehen, sei es als Erbe, sei es 
als Abfall: christliche Eschatologie erzeugt durch »Entmythologisie
rung« den profanen Fortschrittsglauben, christliche Askese das pro
fane Arbeitsethos, die Entgiitterung der Welt gibt diese der experi
mentierenden Forschung und der Ausbeutung frei. »Geschichtsbe
griff« und »Naturgesetz« seien also »Gabe des Christentums an die 

91 Naturlich mu[lten, urn diese Charakteristik zu prufen, andere Gebiete del' 
riimischen Kultur auf ihre »Rationalitat« gepruft werden, besonders das 
Rechts- und Militarwesen, Familienstruktur und Erbrecht, abel' auch Zeit
messung, Raumordnung u.a.m. 

92 Zur Wirkungsgeschichte del' .Protestantischen Ethik« s . ./. Winckelmann 
(Hrsg.), Max Weber: Die protestantische Ethik II. Kritiken und Antikri
tiken, '1978, mit einer .Bibliographie zur Kontroversialliteratur«, 
595-427. 1m Hinblick auf das Thema »Rationalitat« ist z.ll. nachzutragen 
die Weber-Kritik von G. Lukacs, Die Zerstorung del' Vernunft, 1955, 474fT.; 
hierzu ist wiederum Zll vergleichen Winckelmann (Protestantische Ethik 
I, 7f.; II, 7f.), del' hervorhebt, da[l Wcbers Werk ein Torso ist, daB Weber 
bewullt Zllnaehst nul' cine Richtung des Verhaltnisses von religiosem lind 
wirtschaftlichem Verhalten habe darstellen wollen, etc. - s. die folgende 
Anmerkung. 

95 Andere Einflusse hat Weber natiirlich auch beriicksichtigt. Er hat jedoeh 
(a) den Einflu[l del' iikonomischen Faktoren auf das religiose llewu[ltsein -
absiehtlieh - nieht in seine Untersuchungen aufgenommen: s. Winekel
mann, a.a.O.; vgl. Weber, Ethik I, 190; (b) den Einflul3 humanistischer 
Tradition fUr sehr gering gehalten. 

94 Weber hat seine These in del' beruhmten »Vorbcmerkung des Verfassers« zu 
seinen »;\ufsatzen zur Religionssoziologie J« knapp und brill ant zusam
mengefaBt. G. Kehrer, Religionssoziologie, 1968, 27-52 (Sammlung Go
schen, Bd. 1228, mit Lit.); Kiisler, a.a.O.; Seyfarth-Sprondel, a.a.O. 
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moderne Welt«95. Auf diese Weise lieB sich die Neuzeit dann doch 
noch prinzipiell christlich legitimieren; christliches Erbe sei, so der 
bereits zitierte Theologe w: Pannenberg, »in verborgener Weise im
mer noch konstitutiv fUr die anscheinend so giinzlich siikulare Le
bensform der sogenannten westlichen Welt,,96. 

Die hier kurz und luckenhaft vorgestellten Texte und Gestalten 
der romischen Kultur lehren jedoch, daB aIle von Weber einst als 
typisch christlich und neuzeitlich interpretierten Haltungen und 
Verhaltensweisen auch in einer nichtchristlichen Kultur ausgebildet 
werden konnten. Sie lehren weiterhin, daB diese Haltungen auch 
unabhiingig von »religiosen« Motiven entwickelt werden konnen97. 

Weber hat, wie zumal aus seinen fruhen Arbeiten hervorgeht, die 
romische Kultur sehr gut gekannt; er hat die, wie er sagt, »weitaus
greifende >kapitalistisch< orientierte Politik«98 schon des iiltesten 
Rom eindringlich betont; er hat diese Erkenntnisse aber, soweit ich 
sehe, nicht in seine spiiteren Arbeiten uber Wirtschaftsethik und die 
Soziologie der groBen Weltreligionen integriert. 

Auch deshalb sind die romische Wirtschaftsethik, die rigoristi
schen (»puritanischen«) Zuge romischer Moral, der romische Wille 
zur politischen und technischen »Weltherrschaft« nicht einmal als 
ModeIlfaIl in die zeitgenossische Diskussion eingegangen, ge
schweige denn als geschichtliche Tradition99. Erst neuerdings sieht 
man, daB der EinfluB des Humanismus auf die Entstehung der Neu
zeit starker war als bisher meist angenommen 100. 

95 C.F. Weizsacker, Die Tragweite der Wissenschafl 1. 1964, 188f. Vgl. Lo
with, Kamiah, vorsichtiger Thraede, Fortschritt, in: RAC VIII (1972) 
141-182; Cancik, Mythische und historische Wahrheit; vgl. Blumenberg, 
Sakularisierung, passim; zu Bultmann: 49ff. 

96 Pannenberg, a.a.a., 114; vgl. hier §4.2. 
97 Uber die irrational en Momente romischer Rationalitiit, tiber ihren Zu

sammenhang mit der romischen Religion und tiber die Richtung (Priori
tat) der jeweiligen -Motive« kann an dieser Stelle nicht gehandeltwerden; 
vgl. immerhin o. 6: Der Protest der Elegiker. 

98 Weber, Agrarverhaltnisse, 236; vgl. 233: -ein unerhorter agrarischer Ka
pitalismus« (Roms); Agrargeschichte, 115; vgl. o. Anm. 46. 

99 Die romische Kultur ist bei Blumenberg, MitteistraO, Zilsel u.v.a.m. prak
tisch nicht vorhanden. Antike ist bei diesen Autoren ausschlieOlich die 
griechische Antike und hier wiederum tiberwiegend Philo sophie und 
Naturwissenschaften. 

100 W Krohn, Vorwort zu Zilsel, 26f.: -Zugleich verbindet sich der Humanis
mus mit den reformatorischen Bewegungen (Melanchthon, Calvin). Er ist 
aufv ielfiiltige Weise fUr das neuzeitliche Selbstverstandnis des Menschen 
pragend geworden. Zilsel (1891-1944) nimmt selbst noch stark die Inter
pretation der Humanisten als einer Schicht ruhmrednerischer, ideolo
gischer und reaktionar eingestellter Intellektueller an ...• Ahnlich dtirfle 
auch Max Weber geurteilt haben. 
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Disziplin und Rationalitat 
Zur Analyse militarischer Intelligenz am Beispiel 

von Caesars »Gallischem Krieg« 

1. Bestimmung des Themas 

1) Das Wort >Disziplin' bezeichnet in der gebildeten Hochsprache 
heute: a) eine bestimmte organisierte Wissenschaft, z.R. >Miinz
kunde ist eine (Teil-)Disziplin der Archiioiogie', oder b) die >(gute) 
Ordnung und Zucht" besonders in Schuie, Betrieb, Militiir, z.B.: >die 
Arbeitsdisziplin ist wiederhergestellt,. 

Das Kircheniatein, einst eine wichtige Sondersprache, gebraucht 
das Wort, seit der Antike, auch im Sinne von ,Ziichtigung,l. 

Durch die Forschungen von Max Weber ist das Wort >Disziplinie
rung' zu einem Schliisseibegriff geworden, der erkliiren soli, wie die 
neuzeitliche Kultur im westlichen Teil Europas entstanden seL ,Dis
ziplin<, als inn ere Haltung, ist danach das Ergebnis einer Diszi
plinierung, einer tiefgreifenden Abrichtung der Korper und For
mung der Affekte. Weber definiert den soziologischen Grundbegriff 
>Disziplin< folgendermal3en2 : 

»Disziplin solI heil3en die Chance, kraft eingeiibter Einstellung fUr 
einen Befehl prompten, automatischen und schematischen Gehor
sam bei einer angebbaren Vielheit von Menschen zu finden ... Der 
Begriff der >Disziplin< schliel3t die >Eingeiibtheit, des kritik- und 
widerstandslosen Massengehorsams ein.« 

Bereits Weber hat in seinen knappen und universalen kulturge
schichtlichen Skizzen allgemein den »Ursprung« dieser Disziplinie
rung »aus der Kriegsdisziplin« untersucht, ihre Anwendung im 
»okonomischen Grol3betrieb« und ihren Beitrag zur »Versachlichung 
der Herrschaftsformen«3. 

Abkurzungs- und Literaturverzeichnis am Schlufl des Aufsatzes. - Conci
lium Tridentinum, sessio XIII, de ref., cap. 1, als Grundsatz angefiihrt im 
Codex Iuris Canonici, can. 2214 §2: .. . ut sine asperitate disciplina salutaris 
ac necessaria conservelur ... - Zum christlichen Sprachgebrauch vgl. v.a. V. 
Morel zu Tertullian und Augustin, epist. 93. Eine Sammlung und ver
schiirfende Deutung zahlreicher einschliigiger Bibelstellen bei Ps.-Augu
stin (Valerian), de bono disciplinae, in: Migne, Patrologia Latina 40, Sp. 
1219ff.: »Im Anfang seiner Sch6pfung hat Gott nichts fruher gemacht als die 
Disciplin.« Vgl. F.WH. Wasserschleben, Die BulJordnungen del' abendliindi
schen Kirche (1851). 

2 Max Weber, Wirtschaft und Gesellschaft I (WuG), § 16, 28f. 
3 Weber, WuG IX, 5. Abschnitt, §3, 681ff. - Weber hat in WuG die Rationalitiit 

des r6mischen Rechtes, del' Verwaltung, des Beamtentums etc., nicht aber 
ratio et ordo des r6mischen Militiirs untersucht. 
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Der »Prozefi der Zivilisation«, wie Norbert Elias ihn filr das nach
antike Abendland beschrieben hat, ist weitgehend die Disziplinie
rung des feudal en Kriegers an den Horen, die Biindigung seiner 
Angriffslust; der Zwang zum Selbstzwang wird gesteigert, die Af
fekte werden gedampft, die Gewohnheiten beim Essen, Schneuzen 
und Spucken reglementiert4 • In den Schulen, Spitiilern, Kasernen 
und Fabriken, deren Mikrophysik Michel Foucault untersucht hat, 
werden »die gelehrigen Karper« geformt zu dem, was >Mensch der 
Neuzeit< heiDt, durch Lehren und Oben, Oberwachen und Strafen -
durch Disziplin (discere, exercere, coercerel. 

2) Das Wort >Rationalitiit< bezeichnet heute in der Umgangsspra
che der Gebildeten a) die geistige Fiihigkeit des Menschen als Ver
nunftwesen und b) die Berechenbarkeit eines Vorgangs, eines Ver
haltens, einer Maschine. Ein Vorgang ist rational, berechenbar, 
wenn er >ordentlich< (secundum ordinem) verliiuft, in der >rich
tigen< Reihenfolge der Teile, aus denen sich die Handlung oder der 
Prozefi zusammensetzt. >Rationalisierung< heiDt Berechnung aller, 
und gerade der unscheinbarsten Arbeitsschritte - etwa der Bewe
gungen des Auges-, Kontrolle der Effizienz, des Wirkungsgrades, 
des Gewinnes im Verhiiltnis Zlun Einsatz. 

Besondere Bedeutung hat auch dieser Ausdruck in den Kultur
und Gesellschaftswissenschaften durch Max Weber gewonnen. Ein 
Leitmotiv seiner Forschungen war es, »die Besonderheit des okzi
dental en, insbesondere des modernen okzidentalen Rationalismus 
als eines Rationalismlls der Weltbeherrschung Zll identifizieren und 
Erkliirungen seiner Entwicklung Zll geben«6. 

3) Welchen Anteil hat die ramische Kultur am »Prozefi un serer 
Zivilisation« und an der Entwicklung des westlichen Rationalismus? 
Zweifelsohne verdanken wir ja mindestens die Worte >Disziplin< 
und >Rationalitiit< der lateinischen Sprache. 

Das lateinische Wort ratio bedeutet >Rechnung<, den Kalkiil im 

4 Norbert Elias, Prozess 2, 351ff.: »Die Verhiifliehung des Kriegers«; 369ff.: 
»Die Diimpfung der Triebe. Psychologisierung und Rationalisierung«; 1, 
110ff.: »Ober das Verhalten beim Essen«. - Die antike und die byzantinisehe 
Kultur, die aus der Tradition bzw. aus konkurrierender Naehbarsehaft im
mer wieder Elemente .hiiherer< stiidtischer, btirokratisierter, disziplinierter 
Kultur in den feudalen Westen tragen, sind bei Elias nieht berticksiehtigt. 

5 Foucault, Oberwachen, 173ff. u.ii. 
6 W. Schluchter, Rationalismus der Weltbeherrsehung. Studien zu Max Weber 

(1980) 7; ders., Die Entbindung des okzidentalen Rationalismus. Eine Ana
lyse von Max Webers Gesellschaftsgeschiehte (1979); vgl. Max Weber, Ge
sammelte Aufsiitze zur Religionssoziologie I (1971/1972) 12; ders., WuG V 
§ 10,3351'.: der riimische Okzident und das »rationale Recht«; der »rationale 
Amtsadel« in Rom u.ii. 
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Geschiift oder die Bilanz eines ordentlich gefiihrten Lebens (ratio 
vitae)7. 1m Militiirwesen, auf das wir uns hier konzentrieren, ist 
ratio belli (bellandi) Kalkiil, Plan und Ordnung einer Aufstellung, 
einer Schlacht, eines Feldzuges8 . 

disciplina heiDt .Lehre<; dabei ktinnen der Inhalt, der Vorgang der 
Unterweisung oder das Ergebnis betont werden: Daraus ergeben 
sich die Bedeutungen .Wissenschaft< (disciplina iuris; disciplina 
Etrusca; dicendi; bellica) oder .Zucht<. Das Wort ist nicht auf das 
Militiirwesen beschriinkt, erhiilt hier jedoch eine anschauliche, 
massenwirksame Ausdehnung. Der »Erhabenen (Militiir-)Disziplin« 
(Disciplina Augusta) weihen sogar die besiegten Germanen Altiire9 • 

Die im ProzeB der Zivilisation noch nicht so weit fortgeschritten 
sind, trtisten sich mit der Volksetymologie: displicinaldisciplina10, 

was nicht geflillt, ist Disziplin. 
Was lernen wir aus dieser Wortgeschichte fiir eine »historische 

Anthropologie« und »historische Psychologie« (N. Elias)? In wel
chern Wortfeld, durch welche Autoren wurden uns diese Ausdriicke 
iiberliefert? 

Wir beginnen mit Caesar. Von seinen zahlreichen Schriften ist nur 
wenig erhalten geblieben. Dichtungen, Reden, Briefe, eine Polemik 
gegen Cato, eine grammatische Schrift iiber die Analogie sind ver
loren. Erhalten blieben 7 Biicher iiber seine Feldziige in Gallien von 
58-52 v.Chr. und 3 Biicher iiber den Biirgerkrieg mit Pompeius von 
49-48 v.Chr.: »commentarii de bello Gallico« und »de bello civili«. 
Aus Materialien Caesars und seiner Mitarbeiter wurde bald nach 
seiner Ermordung an den Iden des Miirz, 44 v.Chr., eine Art .Gesamt
ausgabe< geschaffen. Sie enthiilt die genannten Schriften Caesars 
und eine Reihe von Fortsetzungen verschiedener Autoren iiber Cae
sars Kriege in Gallien 51-50 v. Chr. (»de bello Gallico«, Buch VIII), in 
Agypten, Asien, Africa und Spanien 46-45 v.Chr. (»commentarii de 
bello Alexandrino, Africo, Hispaniensi«). 

7 Siehe H. Cancik, Romische Rationalitat (1979) v.a. 79ff., hier 55ff. 
8 Caesar, BG 2,19,1: ratio ordoque agminis;2, 22,1: rei militaris ratio atque 

ordo. 
9 R.J. Collingwood und R.P. Wright, The Roman Inscriptions of Britain, I 

(1965) Nr.2092; Disciplinae Aug(ustilustae?) cohors II Thngrorum. - Vgl. 
CIL VII 896 (Britannien); VIII 9832: Disciplinae militari (Africa); VIII 
10657 (id.); 17585 (id.); 18058 (id.). Vgl. A. v. Oomaszewski, Religion d. 
rom. Heeres, 124f.: »Oisciplina«; ihr Kult sei »mit Bestimmtheit« von Ha
drian gegriindet. 

10 O.K. Keller, Lateinische Volksetymologie (1891) 120. 
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2. disciplina 

2.1 Schwabische Freiheit 

1) Caesar hat seinen Angriff auf Gallier und Germanen mit folgen
den Grunden gerechtfertigt: er sei zuerst angegriffen wordenll ; er 
sei wn Hilfe gebeten worden 12, man musse den Germanen zuvor
kommen, die den Rhein uberschreiten und Gallien erobern woH
ten 13. Diese Rechtfertigung war schon im alten Rom wnstritten. Cato 
z.B. hat beantragt, Caesar den Germanen auszuliefern, da er sie 
wider das VOlkerrecht angegriffen habe14. 

»Der bei weitem gral3te und aggressivste Stamm aller Germanen 
sind die Schwaben.« 
Sueborum gens est longe maxima et bellieosissima Germanorum 
omnium l5 • 

Bei ihnen wird die Planung und Praxis von Krieg niemals unter
brochen: nee ratio atque usus belli intermittitur16. Keiner aufErden, 
nieht einmal die unsterblichen Gatter, kannten den Schwaben 
gleichkommen: Suebis ... ne di quidem immortales pares esse pos
sint17• 

Caesar gibt hierfiir folgende Grunde an 18: 

11 BG 4, 1: Usipeter und Tenetherer iiberschreiten den Rhein. Obschon Caesar 
dies suggeriert, ist volkerrechtlich damit, auch nach antiken Vorstellun
gen, kein Angriff auf Rom begonnen worden; vgl. u. Anm. 14. 

12 Zum Beispiel BG 4,16,5; die Bitte urn Hilfe gehort auch zu den Motiven flir 
den Beginn del' Feldzlige nach Gallien, BG 1, 11 und 33. 

13 BG 4,5: ... Caesar . .. infirmitatem Gallarum veritus; 4,6: Caesar findet die 
von diesel' infirmitas beflirehteten Folgen bestatigL Die infirmitas del' 
Barbaren ist der genaue Gegensatz zu constantia und discipiina del' Romer 
(s.u. 2.2). - Die Schrecken einer Germaneninvasion laBt Caesar schon im 
1. Buch den Gallier Diviciacus beschworen: BG 1, 51; vgl. die Zusammen
fassung del' Kriegsgriinde in 1,53. 

14 Vgl. Sueton, Divus Iulius 24, 3; Plutarch, Caesar 22,3; Quelle: Tanusius 
Geminus. 

15 BG 4, 1,3. - Zur Gesehichte del' Sueben vgl. Tacitus, Germania cap. 2 u.o. 
(mit dem Kommentar von Much-Jankuhn-Lange, ad loc.); E. Norden, Die 
germanische Urgeschichte in Tacitus Germania e1925 = 1959) 85ff., 
484ff. 

16 Marieluise Deissmannlibersetzt (Reclam, 1980): .So sind sie ... in Theorie 
und Praxis del' Kriegflihrung in dauernder Obung«: ratio heiDt im Corpus 
Caesarianum nie ,Theorie<, und eine Kriegsakademie hatten die Sueben 
damals nichL Vielleicht ist Caesar hier seine Formel flir das eigene Ver
standnis von Krieg - scientia et usus - unabsichtlich untergekommen. 

17 BG 4,7,5 (aus dem Munde del' Usipeter und Tenctherer). 
18 BG 4,1,7-10; vgl. den Germanen-Excurs 4, 22ff. 
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- Die Schwaben haben keinen privaten Grundbesitz. 
- Sie essen nicht viel Getreide, sondern Milch und Fleisch und sind 

viel auf der J agd. 
- »Diese Sache aber - und durch die Art der Ernahrung und durch 

tagliches Exercieren und wegen der Freiheit der Lebensfiihrung, 
weil sie von Kindheit an nicht an Ptlicht und Disziplin gewohnt 
werden und iiberhaupt nichts gegen ihren Willen tun - nahrt die 
Krafte und macht Menschen von ungeheurer Korpergroile.« 

- Sie kleiden sich nur in Felle; da sie aber sehr groil und die Felle 
kurz sind, bleibt ein groiler Teil des Korpers unbedeckt; waschen 
tun sie sich in Fliissen. 

Diese Schilderung des typischen Schwaben ist gemischt aus Be
wunderung und Spott. Von Kindererziehung ist bei Caesar nur hier 
die Rede l9 • Er kann die schwabische »Freiheit« nicht gebilligt ha
ben: 

a pueris nullo officio aut disciplina adsuefacti nihil omnino contra 
voluntatemfaciunt. 

In seinem - Caesars - Wertesystem stehen »Pflicht« und »Disziplin« 
nicht im Gegensatz zu »Freiheit«20. Die Barbaren aber, wie' Caesar 
sie uns immer wieder vorfiihrt, tun nichts »gegen ihren Willen«: Sie 
sind vom Affekt bestimmt, vom ersten Eindruck21 . Ihre Entschliisse 
sind schwankend22, unbestandig. Sie sind gerade das, was die Romer 
nieht sein wollen. 

2) Auch die Gallier lieben ihre Freiheit und sind kriegerisch23. Am 
Krieg lieben sie die Schlacht und den Ruhm. Der Glaube an die 
Unsterblichkeit der Seele verleiht ihnen, so vermerkt Caesar, der 
vielleicht Epikureer war, Energie und Verachtung des Todes24. Sie 
sind Krieger, manche sind Helden, aber - in Caesars Augen - keine 
SoJdaten. 

19 Vgl. BG 4,18; innerhalb des Corpus Caesarianumnoeh inBA112, 4; BAfr85, 
2. 

20 Hier soli weder Caesars ganzes Wertesystem noeh auch nur sein Sprach
gebrauch von libertas untersueht werden; vgl. immerhin die miBtiinende 
Harmonie von libertas und servitus in BG 3, 10, 3. - Zur )germanisehen< 
Freiheit vgl. W Weiland, Die »deutsche Freiheit« in der biirgerlichen und 
proletarisehen Emanzipationsgesehiehte, in: R. Faber und Renate Sehle
sier, Die Restauration der Gotter (1986) 215-240; die Arbeit, die ich im 
ganzen nieht beurteilen kann, behandelt die Tradierung dieser und an
derer romischer Urteile in die Neuzeit. 

21 BG 4, 5, 3 (von den Galliern), vgl. auch 7, 42, 2; 8, 8,1. 
22 BG 4,5, 1: infinnitas (wie Anm. 13). 
23 BG 7,1,8. 
24 BG 6,14,5; 6,16,1. - Zu Caesar als ,Epikureer< vgl. M. Rambaud, Cesar et 

l'epieurisme d'apres les commentaires (= Actes 8e congres Ass. Bude 1968) 
(Paris 1969) 411-435: umstritten. 
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1m Winter des Jahres 52 hat Vercingetorix die Romer in Zentral
gallien bei Avaricum (Bourges) in eine schwierige Lage gebracht. 
Caesar belagert die Stadt; ein groBes gallisches Heer bedroht ihn; 
der Winter und das sumpfige Gelande erschweren seine Verpfle
gung. 

Die Gallier wollen die Situation nutzen und losschlagen (dimi
care). Vercingetorix hat gut von den Romern gelernt25 , er wider
spricht seinen Leuten26: 

»er sahe, daB sie aus Weichlichkeit die Schlacht wiinschten, weil sie 
die Arbeit nieht langer tragen konnten.« 
cui rei propter animi mollitiem studere omnes videret, quod diutius 
laboremferre non possent. 

Der Kampfesmut seiner Gallier ist ihm »Weichlichkeit«: eine hochst 
paradoxe Umkehrung traditionaler kriegerischer Wertvorstellun
gen. Aber ein Krieg mit Rom ist kein Heldenstiick, sondern Arbeit 
(labor). Das heillt fUr die Legionare: mit schwerem Gepack laufen, 
Tag und Nacht; immerwieder Lager bauen; Belagerungswalle schip
pen, Graben ausheben, Stollen graben, Fliisse umleiten, Belage
rungstiirme bauen, StraBen bauen, Schnee schippen27, hungern28 • 

Caesars Soldaten arbeiten immer weiter; sie stehen es durch, 
halten alles aus (constantia, omnia perferre). Das ist die wahre 
Tapferkeit29. Wider die Erwartung der Gallier erobert Caesar Avari
cum. Die Barbaren sind davon so konsterniert, daB sie jetzt zum 
ersten Mal wahrend des ganzen Gallischen Krieges ihr Lager befe
stigen. Caesar, der die Gelehrigkeit der Gallier riihmt30 , bemerkt mit 
Spott31 : 

»Die Leute, die nicht an (diese) Kriegsarbeit gewohnt sind, waren so 
betroffen, daB sie (nunmehr) glaubten, alles, was ihnen befohlen 
wurde, auch ausfUhren und ertragen zu miissen.« 
et sic sunt animo consternati homines insueti laboris ut omnia, quae 
imperarentur; sibifacienda et perferenda existimarent. 

25 BG 7, 22: ut est summae genus (Gallorum) sollertiae atque ad omnia 
imitanda et ejjicienda quae a quoque traduntur aptissimum. 

26 BG 7, 20, 5. 
27 BG 7, 8,2: discuss a nive sex in altitudinem pedum atque ita viis patejactis 

summa militum labore. 
28 BG 7, 17,3. 
29 Vgl. Cic. leg. 1, 17,45: ... cons tans et perpetua ratio vitae quae virtus est, 

itemque inconstantia quod est vitium sua natura (iudicatur). - Vgl. SVF III 
Nr. 311 f. (v. Arnim). 

30 Vgl. o. Anm. 25. 
31 BG 7, 30, 4. 



DISZIPLIN UNO RATIONALITAT 87 

Fur die romischen Legioniire war, was die Gallier kurz vor dem 
Untergang ihrer Freiheit lernen muBten, lange eine Selbstverstiind
lichkeit. 

»Ptlicht und Disziplin«, den eigenen Willen unterordnen, die Af
fekte beherrschen, Befriedigung aufschieben - in Bestiindigkeit und 
Bescheidenheit die Sache durchziehen -: das ist das Psychogramm 
des romischen Legioniirs. Durch die Arbeit an Caesars Texten wird 
es den Schiilern eingepriigt. 

Das Wortfeld, das sich bei Caesar urn den Begriff disciplina auf
baut, liiBt sich nach »de bello Gallico« VI und VII folgendermaBen 
skizzieren: 

Romer 

labor, constantia severitas, officium modestia et continentia 

It 
usus et consuetudo = OISCIPLINA = scientia belli", doctrina 

NickI-Romer (Barbar) 

mollities, infirmitas, 
dis solutio 

IT 

voluntas, libertas 
(Suebica, Gallica) 

im Sinne von 3EffiQia 

furor, amentia, studium 
dimicandi, cupiditas, 

temeritas 

Die Eroberung von Avaricum selbst ist ein »Lehrstiick« uber den 
Unterschied von 'wilder< und 'zivilisierter< Psyche. 

Die Romer haben unvermutet die Mauern und Turme der Stadt 
erstiegen und die Verteidiger vertrieben. Diese sammeln sich auf 
den Pliitzen der Stadt, formieren sich zu ,Keilen< in der festen 
Absicht, die Romer, wenn sie ihnen aus irgendeiner Richtung ent
gegenkiimen, in geordneter Front (acie instructa) niederzukiimp
fen. 

Die Romer aber kommen nicht. Das erzeugt Panik bei den Barba
ren32 : 

»AIs sie sahen, daB niemand auf die ebenen Pliitze herabkam, son
dern sie von allen Seiten oben auf der Mauer umschlossen wurden, 
gerieten sie in Furcht, es werde ihnen giinzlich die Hoffnung auf 
Flucht genommen. Sie warfen die Waffen weg ... « 

32 BG 7, 28, 2. 
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Da sie aIle durch eine enge Pforte tliehen wollen, behindern sie sich 
selbst33• Miihelos konnen die Romer sie erschlagen. Caesar riihmt 
die Disziplin seiner Leute. Obschon die Stadt gefallen war, dachte 
keiner an Beute: necfuit qui praedae studeret. Der "Zwang zu Lang
sicht« (N. Elias) und die Ubung, Trieberfiillung aufzuschieben, ge
gen den eigenen Willen zu handeln und der Ptlicht zu gehorchen, 
halten sie von der sofortigen Pliinderung abo Sie tOten erst ihre 
Feinde. Caesar sagt. 

"SO ... schon ten sie nicht die Alten, nicht die Frauen, nicht die 
Kinder. SchlieBlich entkamen aus der gesamten BevOlkerung der 
Stadt, die ungefahr 40000 Menschen zlihlte, knapp 800 ... « 

Das bedeutet: etwa 39000 Menschen wurden mit Schwert, Messer 
o.li. manu ell und individuell urngebracht - .vorindustrielle Kriegs
arbeit c, wie sie fiir uns im Zeitalter chemischer und physikalischer 
Massenvernichtungsmittel fast unvorstellbar geworden ist. 

Caesar beschreibt das Gemetzel nicht. Offene Grausamkeit ist 
nicht sein Programm; seine Schlagworte sind vielmehr clementia 
und lenita~4, Milde und Sanftmut. Auch die eigenen Verluste sind 
nicht angegeben. 

Das Verhliltnis 39200 zu 800 liegt weit iiber dem caesarischen 
Durchschnitt. Seine Erfolgsquote, d.h. das Verhliltnis .getOtet - ge
fangen - geflohen c, wurde in der Antike auf 1:1: 1 berechnet, bezogen 
auf drei Millionen Feinde, denen Caesar in Gallien gegeniiberstand. 
Die mlinnliche ZivilbevOlkerung, Frauen, Kinder sind in dem Kalkiil 
nicht beriicksichtigt; die romischen Verluste sind nicht angege
ben35• 

2.2 lOdes romischen Volkes Disziplin« 

1) Die Siege, die Caesar iiber Gallier und Germanen errang, boten 
AniaB und die okonomischen Moglichkeiten, weiter aufzuriisten. 
Das Gebiet, das er kontrollierte, wurde immer groBer; hinter jeder 
.natiirlichen Grenze c neue Feinde - auch der Armelkanal muBte 
iiberschritten werden, wie immer: urn Freunde Roms zu "vertei
digen«, diesmal in Britannien36 • Aber auch Niederlagen - nicht 
entscheidende, gewiIJ, und von Caesars Untergebenen zu verant-

33 Die Gallier sind der Hinhaltetaktik der Romer nicht gewachsen: sie halten 
nicht durch. Da ihrer Kampfeswut und Tapferkeit keine Angriffsflache 
geboten wird, schlagt sie urn in Angst, .Klaustrophobie c• Sie reagieren -
nach Caesar - gewissermaBen tierhaft, in Panik. 

34 BAfr 89,5; 92, 4. 
35 Plutarch, Caesar 16, 3, tiber den gallischen Krieg. 
36 Zum Beispiel BG 5, 20, 21. 
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worten37 - geben Anlafi zur Rustung. 15 Kohorten (an die 9000 
Mann) verlor er im Winter 54. Er befUrchtete fUr das konnnende Jahr 
»eine griiBere Bewegung in Gallien« und begann, neue Truppen 
auszuheben. Die erfolgreiche Rustung kiinnte, so Caesar zu Pom
peius, die iiffentliche »Meinung« in Gallien so beeinflussen, daB jene 
»Bewegung« nicht zum Ausbruch kame; deshalb musse nicht nur 
schnell, sondern auch iiber den erlittenen Verlust hinaus aufgerustet 
werden. Und so geschieht es. Noch vor dem Ende des Winters hat 
Caesar 30 Kohorten mehr, also 10 Legionen statt 7. 

Auch dieses Unternehmen ist ein »Lehrstiick«. Caesar stellt das 
Ergebnis mit folgenden Worten fest: 

» ... und durch Schnelligkeit und Truppenstarke lehrte er, was des 
riimischen Volkes Disziplin und Macht vermiichten.« 
et celeritate et copUs docuit, quid populi Romani disciplina atque 
opes possent38• 

disciplina heiBt hier: 
a) der militarische Sachverstand, der die Notwendigkeit hiiherer 
Rustung zu diesem Zeitpunkt erkennt; 
b) die Selbstbeherrschung und Festigkeit (constantia), die nach 
einer Niederlage nicht aufgibt, sondern den Endsieg plant; 
c) die Solidaritat von Pompeius und Caesar, die trotz mehr oder 
weniger versteckter Rivalitat sich im Namen der Republik auf ge
meinsames Handels verstandigen39• 

Finanzielle Mittel, die Starke der Rustungsindustrie und die 
Menge der kriegsfiihigen Beviilkerung sind, so »Iehrt« Caesar, fur 
den Erfolg allein nicht ausreichend. Die disciplinamuB hinzukom
men und die »Schnelligkeit«, d.h. die Beherrschung der Zeit, die dem 
Gegner innner >zuvorkonnnt< und ihm »das Gesetz des Handelns« 
abninnnt. All diese MaBnahmen liegen vordem Krieg; sie zielen auf 
die opinio der Gallier, auf »Abschreckung«. Die Emotionen, das 
lrrationale ist in den militarischen Kalkiil (ratio rei militaris) ein
bezogen. 

Die disciplina populi Romani steht im genauen Gegensatz zur 
Menge, zur ungeheuren KiirpergriiBe und zur Freiheit der Barbaren: 
ihnen fehlt officium und disciplina, PflichtgefUhl und Disziplin. 
Deshalb miissen sie den Riimern unterliegen. 

2) Auch riimische Legionare haben ihre Fehler. Vor Gergovia (in der 
Auvergne), im Jahre 52, sind sie der Begierde zu kiimpfen (cupidi-

37 Niederlage des Q. Titurius Sabinus und L. Arunculeius Cotta: BG 5, 24-37. 
38 BG 6,1,4. 
39 Zu disciplina i. Sinne von »gut riimischer Haltung« vgl. BC 3, 110,2: nomen 

disciplinamque populi Rumani didicerant uxoresque duxerant, ex quibus 
plerique liberos habebant. 
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tas) erlegen, dem Wagemut (temeritas), fast wie die Gallier40 . Sie 
hatten sich selbst ein Urteil angemaBt (ipsi iudicavissent), waren 
eigenmachtig vorgeriickt und, obschon das Zeichen zum Riickzug 
gegeben worden war, stehengeblieben. Kriegslust, Tollkiihnheit, 
Sturheit sind, so »tadelt« Caesar in der Heeresversammlung, nicht 
gewiinscht41 : 

»So sehr er ihre inn ere GroBe bewundere ... , desto mehr miisse er 
ihre AnmaBung und Uberheblichkeit tadeln, weil sie mehr als der 
Befehlshaber iiber den Sieg und den Ausgang der Sache zu wissen 
geglaubt hatten; er erwarte vom Soldaten nicht weniger Beschei
dung und Beherrschung als Manneskraft und inn ere GroBe.« 
quanto opere eorum animi magnitudinem admiraretur, ... tanto 
opere licentiam arrogantiamque reprehendere, quod plus se quam 
imperatorem de victoria atque exitu rerum sentire existimarent; non 
minus se a milite modestiam et continentiam quam virtutem atque 
animi magnitudinem desiderare. 

Caesar hat diese Rede in seine »commentarii« aufgenommen, nicht 
als antiquarisches Dokument einer wirklich in Gallien gehaltenen 
Feldherrnrede, sondern urn seinen Soldaten, soweit sie lesen konn
ten, den tabularii und librarii, und seinen Offizieren und Mitarbei
tern ein »Lehrstiick« zu geben, was der Unterschied zwischen einem 
romischen Soldaten und einem zwar starken und furchtlosen, aber 
von seinem eigenen Willen getriebenen Heiden sei. Das Psycho
gramm des Legionars - vergleiche das Wortfeld urn disciplina -
ahnelt immer mehr dem Psychogramm, das Elias und Foucault fUr 
den Menschen der Neuzeit entworfen haben. 

2.3 »Den Himmel einreiBen«: das Ende des Corpus Caesarianum 

Caesars Kriege sind nicht Abenteuer oder blutriinstiges Gemetzel. 
Sie sind, ebenso wie ihre Beschreibung, ein Werk romischer Ratio
nalitat, militarischer und sprachlicher Disziplin. In einfachen oder 
wohlgebauten Satzen berichtet Caesar seine Plane, seine >Erkennt
nisse<, die Organisation von Raum und Zeit, die Plane und MaB
nahmen der Gegner und schliefllich, oft eher beilaufig, eine Feld
schlacht oder Erstiirmung einer Stadt. Schlicht, niichtern, ohne 
Ubertreibung erzahlt er den VorstoB iiber den Rhein, in den ger-

40 BG 7, 52; vgl. 7,42,2: impel/it alios avaritia, alios iracundia et temeritas
quae maxime illi hominum generi est innata ... 

41 BG 7, 52, 3. 
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manischen Dschungel oder tiber den Kanal nach Britannien, wo im 
Norden zur Winterzeit 30 Tage lang keine Sonne scheint42 • 

Ebenso berichtet er den Biirgerkrieg. Wenig HaB aufVerrater; der 
Gegnerwird nicht klein und verachtlich gemacht; kein Siegesrausch 
oder Triumphgeheul; keine assyrischen Grausamkeiten zur Ab
schreckung: Caesar will mit clementia und lenitas gewinnen43 • Er 
nennt dies44 : nova ratio vincendi. 

Caesar war kein Haudegen, kein >Gewaltmensch<, kein geborener 
Feldherr45 : »nach Konstitution diinn und nach Fleisch weill und zart, 
und am Kopf leidend und epileptischen AnfaJlen ausgeliefert«, 
machte er den Krieg »zur Therapie seiner Schwache«. Niemand hatte 
das von dem jungen Politiker in der GroBstadt erwartet; er trug, 
sagte Cicero, das Haar so sorgfiiltig gelegt, daB er sich nur mit einem 
einzigen Finger am Kopfe kratzte46 . 1st diese somatische Konstitu
tion typisch fUr militarische Intelligenz? 

In seinen publizierten Schriften ist der historische C. lulius Cae
sar wohl niemals aus diesem Geriist von Rationalitat und Selbst
beherrschung herausgefallen. Marcus Cato, sein entschiedener Geg
ner, hat gesagt47 : 

»von allen, die die Republik stiirzen wollten, ist einzig Caesar niich
tern an diese Sache herangegangen.« 
unum ex omnibus Caesarem ad evertendam rem publicam sobrium 
accessisse. 

Die enormen Leistungen gelingen ohne die Gotter48 . Kein Gottes
dienst davor oder danach, kein KuIt der Gefallenen. Nie entfiihrt 
dem bedrangten Feldherrn ein StoBgebet49 • Wunder gibt es nicht. Die 

42 BG 4: a) Ubergang tiber den Rhein, c. 13: ratio pontis; b) Ubergang nach 
Britannien, c. 20ff.; BG 5, 1Off.; 5, 13,5: Winter im Norden. BG 6, 11-28: 
Excurs tiber Gennanen und Gallier. Die miraculosen und paradoxen (6,27) 
Elemente in diesen Partien sind teils ethnographische Tradition, teils der 
nachcaesarischen Interpolation verdiichtig. - Vgl. Ciceros Jubel tiber die 
neuen geographsichen Namen in Caesars Kriegsbulietins: de provinc. 
consul. 15, 52f. (Rede aus dem Jahre 56). 

45 BAfr 89,5; 92, 4. 
44 Caesar, Brief an Oppius Cornelius (Miirz 49), bei Cicero, ad Au. 9, 7. 
45 Plutarch, Caesar 17,2. 
46 Cicero bei Plutarch, Caesar 4,4. 
47 Sueton, Divus lulius 55. 
48 Wenn die GoUer - selten genug - von Caesar selbst, nicht von den Gegnern 

(BG 2,51,2) oder den romischen Soldaten (BG4, 25,5), genanntwerden, ist 
diese Nennung durch Zusiitze modifiziert (BG 1, 12, 6: sive casu sive 
consilio deorum immortalium; vgl. auch BG 5, 52, 6: beneficio deorum 
immortalium et virtute eorum expiato incommodo - in einer Rede zur 
Wiederherstellung der Moral der Truppe), oder durch die Adressaten 
nahegelegt (BG 1, 14,5) o.ii. 

49 Nur sellen den Soldaten: BG 4, 25, 5; vgl. die Caesarlexika s.v. lustrare; 
supplicare; rem divinamfacere: einzige Erwiihnung: BAfr 86. 
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GoUer spenden kein Orakel, sprechen nieht aus den Eingeweiden 
der Opfertiere oder im Vogelflug. Der ganze kultische Apparat der 
romischen Militiirreligion bleibt unsichtbar. Ja, das Wort »Gouer« 
kommt hochst selten vor, oft im Munde der alsbald besiegten Geg
ner50• Allein Fortuna beweist in Caesars Kriegen ihre Macht51 • Diese 
Gouerlosigkeit empfahl Caesar zur Lekture in christlichen Schu
len. 

Caesars Mitarbeiter und Offiziere haben seine Berichte redigiert 
und fortgeschrieben. Sie haben sein reduziertes Vokabular und den 
Stil ubernommen und schreiben, wie aus dem Munde Caesars, uber 
ihn in der driUen Person. Selten verfallen sie versehentlieh in die 
erste Person 52 . Neue Worte werden sparsam zugelassen. lixa - ) Mar
ketenderin<, sagen Caesars Fortsetzer53 ; sie brauchen Verkleine
rungsformen und zwei Superlative hintereinander54• Gelegentlich 
entfiihrt ihnen ein Stollseufzer zu Herculus55• Es geschehen Wunder 
und Vorzeichen56• Das Wort und die Namen der GoUer werden hiiu
figer57. Caesar selbst wird zum unfehlbaren und undurchschau
baren Fuhrer. In hochster Gefahr haben die Seinen »Trost und Hilfe« 
nur »von seiner Miene, Spannkraft und wunderbaren Heiterkeit«58: 
vultu vigore mirabilique hilaritate. Am Schlull des »Corpus Caesa
rianwn« steht eine Rede, die Caesar bei einem Aufstand in Spanien 
(46 v.Chr.) gehalten haben solI. Er mahnt die Abtrunnigen an seine 
Wohltaten und droht mit seiner Macht59 : 

»Habt ihr denn nieht bedacht, dall - auch wenn ich verniehtet sein 
sollte - das romische Yolk zehn Legionen hat, die nicht nur euch 
widerstehen, sondern sogar den Himmel einreillen konnten?« 
An me dele to non animum advertebatis 

50 BG 4, 7, 5; Mars nur in BG 7, 19 in einer Redewendung: aequo Marte 
dimicare; ausgenommen sind die Kapitel iiber die Religion der Gallier (BG 
6,16-18) und derGermanen (BG 6, 21). 

51 BG 5,58,6; 6, 30,2; 6, 35, 2; 7, 89, 2 u.o. 
52 BAfr 7, 4; 9, 2; vgl. 11,4: eine Absicht Caesars durch den Berichterstatter 

gedeutet. 
53 BAfr 75,3; 84. 
54 BAfr 57, 6: Tubae homini superbissimo ineptissimoque. - Diminutive: z.B. 

BAfr 54, 1: parvulam modo causulam nactus; 63, 1: parvolum navigiolum. 
55 BAfr 12, 1; 16, 1. 
56 BAfr47. 
57 BAI 75, 3; BAfr 74, 2 (Lesung unsicher); 82, 2; 83, 1 (Felicitas) u.o. Eine 

Lustration des Heeres: BAfr 75, 1; BAI 56, 5. - Siegesfest mit Opfer: BAfr 
86,3. 

58 BAfr 10, 3; vgl. 26, 4; 31,4: mirabili peritus scientia bellandi; 31, 9; 35,1 
u.o. 

59 BHisp. 42, 7. - Vgl. die Kommentare zum bellum Hispaniense: Alfred Klotz 
(1927) und G. Pascucci (1965). Zu der zitierten Stelle geben die Kom
mentatoren an, daB decem legiones vielleicht sprichwortlich sei, und zu 
caelum diruere: »wie es die Titanen gemacht haben« (Klotz) - haben sie? 
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decem habere legiones populum Romanum 
quae non solum vobis obsistere, sed etiam caelum diruere possent? 

Das ist Caesars letzter Satz, danach bricht das »Corpus Caesaria
num« abo Der Satz klingt nicht nach Disziplin und Rationalitat. 
Mythischer GroBenwahn ware es, wenn die Legionare, wie einst die 
Giganten, in den Himmel aufsteigen und sich an die Stelle der Gotter 
setzen wollten. In Gedankenspielen romischer Philosophen und 
Astrologen, die in ihren Spekulationen, mit ihren Berechnungen 
(ratione sua) in den Himmel vordringen, findet sich diese titanische 
Metapher60. Die Legionare jedoch wollen nicht zum Himmel em
porsteigen (in caelum ascendere), sondern den Himmel »zerreil3en«. 

Das AusmaB dieser destruktiven Phantasie hat die Caesarfor
schung erschreckt. Sie hat gefunden, daB dieser Satz - selbst als 
Drohung und Bluff - »in jedem Betracht Caesars Art ganz fremd« 
ist61 . Gewil3; andererseits ist nicht zu verkennen, daB von den romi
schen Kriegsmaschinen, die die Atuatucer fUr eine »gottliche Macht« 
hielten, eine Verbindung besteht zu den kolossalen Planen, mit de
nen Caesar Rom modernisieren Will62 ; von den zahlreichen Siegen, 
die er fiber die Natur erringt, zu dem Krieg der Kontinente, den 
Caesar gegen die Parther im Osten plant, und zu den MaBnahmen, 
mit denen Caesar und seine Anhanger in Rom seine Heroisierung 
und Vergottung betreiben63. 

3. Caesar als Paradigma militiirischer Intelligenz 

1) disciplina ist »ein spezifisch romischer Begriff«. Nirgends in der 
antiken Welt gibt es nach Sache und Begriff ein Analogon64. Die 
allgemeine Bedeutung des Wortes ist a) Lehre, ,Unterweisung mit 
autoritarer Kontrolle<, b) der Inhalt der Lehre und c) das Verhalten 
nach den gelernten, eingefibten Regeln65. 

Die disciplina militaris ist ein eigener, besonders wichtiger Be
reich. Sie beruht auf der absoluten Befehlsgewalt des jeweiligen 
Inhabers eines imperium, gegen die kein Einspruch (provocatio) 
moglich ist. 

60 Lukrez 5, 110ff.; Manilius 4, 886ff.; vgl. Cancik, Riimische Rationalitiit, 
70ff., hier 55ff. 

61 O. Seel, Hirtius. Untersuchungen iiber die pseudocaesarischen bella und 
den Balbusbrief (1935 = 1963) 63f. 

62 H. Cancik, Rationalitiit und Militiir. Caesars Kriege gegen Mensch und 
Natur, in: H.J. GIiicklich (Hrsg.), Lateinische Literatur - heute wirkend 
(Giittingen 1987), hier 103ff., s. auch 3.2 und 4. 

63 Vgl. S. Weinstock, Divus lulius (1971) bes. 270ff. 
64 Fiebiger, Disciplina militaris, in: RE 5 (1905) Sp. 1175. 
65 Gudemann, discipIina, in: ThlL 5,1316-1326. 
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Diese disciplina, die der junge Romer vom 16. Lebensjahr an 
erlernen muBte, galt den Romern als Fundament ihres Staates66 : 

»Die Disziplin der Ahnen halt den Staat (zusammen). 
Wenn sie aber sich auflost, werden wir den Namen >Romer< ver
lieren und das Reich.« 

~Vornehmste Zierde und Grundlage des Reiches« wird sie genannt, 
»das festeste Band, in dessen Arm und Schutz heiter und still der 
Zustand eines seligen Friedens ruht«67. 

In dem groBen romischen Rechtsbuch, das im Abendland bis zum 
Ende des 19. Jhs. in Gebrauch war, steht geschrieben68: 

»Die militarische Disziplin war den romischen Eltern wichtiger als 
die Liebe zu ihren Kindern.«-
"Wer im Kriege getan hat, was vom Fuhrer verboten war, und wer die 
Auftrage nicht erfiillt hat, wird mit dem Tode bestraft, auch dann, 
wenn die Sache gut gegangen ist.« 

Fur diese Grundsatze abendlandischer Disziplin gab es beruhmte 
Beispiele69. Die Feldherren Postumius und Manlius tOten ihre 
Sohne, die zwar siegreich, aber gegen ihren Befehl gekiimpft und 
damit »die Befehlsgewalt des Consuln und zugleich die Majestat des 
Vaters« beleidigt haben. So bestatigt die »Lagerzucht« die »Haus
zucht« (disciplina domesticafo. 

66 Script. hist. August., Vita Severi (193-211) 53, 5: Disciplina maiorum rem 
publicam tenet. quae si dilabitur et nomen Romanorum et imperium amit
temus. Vgl. Liv. 8, 7,16; Cic. rep. 2,16,30. 

67 Valerius Maximus II 7: de disciplina militari. Die Partie - etwa 10 Seiten 
lang - ist ein Basistext fUr das riimische Verstandis von Disziplin. Valerius 
Maximus war, im Unterschied zu Caesar, auch im Mittelalter ein oft gele
sener Autor. 

68 Paulus, Digesten 49, 15, 19,7: jilius quoquejamilias transjuga non potest 
postliminia reverti neque vivo patre, quia pater sic ilium amisit, quem
admodum patria, et quia diseiplina eastrorum antiquior juit parentibus 
Romanis quam earitas liberorum. - Modestinus, de poenis IV, in: Dig. 49, 
16,3, 15. 

69 a) Liv. 4, 29, 5; vgl. Val. Max. 2,7,6. - b) Liv. 8, 7, 15ff.: ... neque imperium 
eonsulare neque maiestatem patriam veritus ... et ... diseiplinam mili-
tarem, qua stetit ad hane diem Romana res, sulvisti .,. Dies sind die 
beriichtigten Manliana imperia. Vgl. Cic. fin. 1, 10, 35; Val. Max. 2, 7, 6; 
Gell. 9, 13,20; Frontin., strategemata 4, 1, 40f. 

70 R. Heinze, Von den Ursachen der GriiBe Roms (1921), in: Vom Geist des 
Riimertums, hrsg. von E. Burck (1938, 31960) 16 erzahlt mit behaglichem 
Einverstandnis: »Also auf absoluter Herrschaft einerseits, absoluter Un
terordnung und Selbstverleugnung andererseits ruht das riimische Haus
wesen - so gut wie das riimische Heerwesen: die disciplina domestica ist 
das Gegenstiick der disciplina militaris.« - Andere Exempel riimischer 
Familienzucht sind Lucretia und Verginia. DaB es Protest dagegen gab und 
anderes Verhalten, lehren Elegiker und einige Philosophen, vgl. Cancik 



DISZIPLIN UND RATIONALITAT 95 

2) Caesars »commentarii« enthalten ,Lehrstiicke< romischer Dis
ziplin. Sie haben im Verein mit romischen Exempeln und Rechts
satzen, stoischen Philosophemen und Militiirhandbiichern die Dis
ziplinierung des Okzidents beftirdert. Dasselbe gilt fiir die romische 
und caesarische Rationalitat. Die "commentarii« Caesars sind klas
sische Kriegsliteratur, vollendete militiirische Fachschriftstellerei. 
Seine Prosa steht, wie Uberlieferung und Wirkung in der Antike 
lehren, aullerhalb der uns bekannten Reihe romischer Geschichts
schreiber71 ; sie ist einmalig. Ihr Stoff und Thema ist Krieg und der 
"Kriegsmann« Caesar72, der Krieg an sich, der reine Krieg, ohne 
Gotter, ohne Emotionen: sachlich und niichtern, wie immer wieder 
lobend in der Caesarforschung hervorgehoben wird. Kein Sieges
oder Blutrausch: auch Rache73 und Grausamkeit sind diszipliniert. 
Der gallische Krieg ist kein Kreuzzug fUr Iuppiter, obschon die 
Legionen sein Symbol, den Adler, vor sich hertragen und im Fahnen
heiligtum des Lagers verehren74 • Der Name des Kriegsgottes Mars 
wird von Caesar nur in einer Redewendung genannt75 . 

Caesars Kriege und seine Berichte sind leidenschaftslos und areli
gitis. Sie sind Miihe, unproduktive ,Arbeit< (labor) und ,Wissen< 
(scientia), , Kalkiil< (ratio) und ,Planung< (cons ilium). Menschen, 
Maschinen, Nachschub und Absatz der Beute, Raum und Zeit wer
den auf dem Niveau organisiert, das die romische Wirtschaft im 
1. Jh. v. Chr. erreicht hatte. In einigen agrarischen Grollbetrieben, in 
Manufakturen fUr Geschirr, Ziegel oder ,Riistungsgiiter< waren dif
ferenzierte und rationalisierte Arbeitsformen entwickelt worden. 

fabrica ist ein Teil des romischen Lagers. Der Legionar ist ein 
Arbeitssoldat, der Strallen baut, Ziegel macht oder deren Herstel-

(1979) § 6: Der Protest der Elegiker: amor gegen ratio. - Aus der deutschen 
Literatur sei nur an Kleists Prinzen von Homburg erinnert und an Schiller: 
Der Kampf mit dem Drachen, V. 277f.: -Mut zeiget auch der Mameluck, 
Gehorsam ist des Christen Schmuck .• 

71 EE. Adcock, Caesar als Schriftsteller (1956; dt. 21959). - Unter den Grie
chen stehen am niichsten Xenophons Anabasis, im Hinblick auf die Be
schriinkung aufmilitiirischen Stoffund Thukydides, hinsichtlich der intel
lektuellen Energie und Betroffenheit; Thukydides aber schreibt aus einer 
weiteren, politischen Sicht. 

72 Plutarch, Caesar 3, 2: cr'tQa'tI(()'tlKO~ avi]Q. 
73 BG 1, 14,5; 1,29,3. Caesars perstinliche Familienrache: BG 1, 12,4-7: ... 

qua in re Caesar non solum publicas sed etiam privatas iniurias ultus est. 
74 Die Adler werden verteidigt, notfalls unter Einsatz des Lebens, z.B. BG 5, 

37, 4f.; 4, 25, 3-5; BC 3, 64, 3f.; von kultischen Begehungen fiir die Stan
darten oder gar fiir Iuppiter selbst berichtet Caesar nicht. Zur religio 
castrensis allgemein s. A. v. Domaszewski (1972). Charakteristischerweise 
fallen Caesars bella als Quellen fiir diese Untersuchung vtillig aus. 1m 
Gegensatz dazu entnimmt Domaszewski in seiner Untersuchung: Die Fah
nen im rtimischen Heer (ebd. 1-80), Caesar wichtige Angaben iiber die 
taktische Funktion der signa. Vgl. O. 2.3. 

75 BG 7,19, 3: paratos prope aequo Marte ad dimicandum. 
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lung iiberwacht. Die )Archaologie< der Fabrik sWBt auf den »Indu
striesoldaten« und die Kaserne76 • Deren Arbeitsdisziplin ist die mili
tarische. Das Verhaltnis, in dem die Faktoren militarische Disziplin 
und religiOs motivierte »innerweltliche Askese« die Disziplinierung 
des Abendlandes bestimmt haben, ist noch nicht festgestellt77 • 

3) Das Verhalten dieser militarischen Intelligenz erscheint extrem 
zweckrational. Wertrationale Begriindungen aus Freiheitsstreben, 
Biindnispflicht, Majestat des Staates und Ruhm des Feldherrn sind 
vorhanden, aber unauffallig nach Haufigkeit und Gewicht78 • 

Die Wahrnehmungsweisen dieser Intelligenz sind stark reduziert. 
Besonders haufig ist die Sicht von oben, die Draufsicht, Fernsicht, 
Ubersicht. Ihre Handlungen sind charakterisiert durch Schnellig
keit und Kurzfristigkeit. Einen Sommerfeldzug weit wird geplant. 
Aber aus dem helvetischen entsteht der germanische Krieg, der 
gallische, der belgische, der britannische. Caesar beginnt mit einem 
Krieg zur Sicherung der romischen Grenze in Siidfrankreich, plotz
lich erkundet er das Ende der Welt. Er betreibt Krieg gegen Barba
ren, schlieBlich befindet er sich im Biirgerkrieg. Als er diesen ge
wonnen hat, plant er den Weltkrieg gegen die Parther im Osten. Es ist 
Caesars rationale Darstellung, die uns davon iiberzeugt, daB jedes 
Unternehmen notwendig, zwingend aus dem anderen hervorgeht: 
also zwangshaft. 

Die Handlungen sind kurzfristig; sie sind schnell und diskonti
nuierlich; man muB dem Gegner )zuvorkommen<, ihn iiberra
schen79 • Daraus ergibt sich bei Caesar gegeniiber anderen antiken 
Kriegsberichten eine deutliche Beschleunigung der Handlung. Die 
Menge der Beteiligten und ihr arbeitsteiliger Einsatz, die GroBrau
migkeit der Planung und die Dichte der Kommunikation machen 
Caesars Kriege zu einem komplexen ProzeB. 

Die destruktiven Handlungen sind einfache, durch Schlagen, Ste
chen, Werfen herbeigefiihrte Trennungen: die Nachhut yom Heere 
abschneiden80 , die Reiterei von den FuBsoldaten isolieren, das Heer 
yom Lager trennen, die Armee yom Nachschub; die Einwohner aus 

76 Vgl. Karl Marx, Das Kapitai I (= MEW 23) 446f. iiber den Arbeiter der 
Neuzeit, der unter »kasernenmaBiger Disziplin« in dem »Fabrikregime« als 
»gemeiner lndustriesoldat« verwendet wird. O. Negt und A. Kluge (1981) 
781, 797ff.; ebd. 804: »Das kriegerische Geschehen im Friihmittelalter 
verhalt sich dazu (sc. den riimischen Zustanden) primitiv ... «; ebd. 809 
u.ii. 

77 Max Webers Position vertritt Breuer (1978); Treiber und Steinert (1980) 
fassen Fabrik und Kaserne als Konsequenzen der Kloster-Disziplin auf. 

78 Schutz der socii: BG 1,43,8; 1,45,1; vgl. Cicero, rep. 3, 23, 35: nosterautem 
populus sociis defendendis terrarum iam omnium potitus est. 

79 Vgl. Aussagen Yom Typ: id ne accideret magnopere sibi praecavendum 
Caesarexistimabat(BG 1, 38, 2); Cic. off. 1, 8, 26: temeritas C. Caesaris. 

80 BG 1, 12. 
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den Stadten treiben, den Bauern das Vieh wegtreiben, soweit sie es 
nieht in Waldern und hinter Sumpfen verstecken konnen. Die Ge
walt ist noch tier- und menschenfOrmig. Uberall stehen Flucht
raume offen. Das Feuer ist das einzige nichtanimalische destruktive 
Element, das zur VerfUgung steht. 

Diese Modi der Handlung, der Grad und die Art der Organisation, 
die Energie und die Bewaffnung zeigen, daB und wie Caesars Kriege 
Teil, Folge und Voraussetzung der romischen Kultur sind. 1m 1. Jh. 
v.Chr. zeigt diese Kultur in Wirtschaft und Technik Zuge, die man 
»fruhneuzeitlich« nennen mochte. Caesars Kriege haben denselben 
Charakter. Unter dem Stichwort >Disziplin< lassen sich Einstellun
gen und Motivationen zusammenstellen, die diese Kriege funktio
nieren machen. In caesarischer Terminologie: Tatkraft und Lei
stungswille, Gehorsam, Pflicht, Genugsamkeit, Bescheidung, Selbst
beherrschung, Dulden (perjerre, pati), Harte, Nuchternheit, Wach
samkeit, Selbstkontrolle. Dies Tableau zeigt ebenfalls, so scheint 
mir, die Zuge neuzeitlicher >burgerlicher< Moral. 

4) Caesar ist in der Antike mit der »Intellektualisierung des Krieges« 
(A. Rapoport) am weitesten fortgeschritten. Das machte ihn in der 
Renaissance und fruhen Neuzeit fUr Burgertum und Absolutismus 
brauchbar. Das >finstere< Mittelalter - feudal, ritterlich, klerikal, 
bauerlich - war zu »primitiv« (0. Negt), urn sich an ihm bilden zu 
konnen. 

Die militarische Intelligenz hat diese »intellectualization ofwar« 
seit Caesar erheblich gesteigert. Die Benutzung maschineller Intel
ligenzverstarker, die physikalischen und mathematischen Theorien 
(Spieltheorie, Systemtheorie) moderner Kriegsplaner reduzieren 
Krieg auf ein logistisches, mathematisches, physikalisches oder bio
logisches Problem8l . Die destruktive Vernunft von heute gibt sich 
extrem sachlich, abstrakt, technisch. 

Die Kulturwissenschaftler mussen diesen entmenschten Diskurs 
der warplanners sichtbar machen, individuell, konkret; sie mussen 

81 Michael Howard, The Military Philospher, in: Times Literary Supplement 
(25. Juni 1976) 755 referiert Anatol Rapoports Kritik an Hermann Kahn 
und seinesgleichen, » .•. who attempted to reduce nuclear war deterrence 
to such mathematical technique as game theory. And ... it was precisely to 
this intellectualization of war, this reduction of a bloody tragedy to a 
mathematical problem, this eliminiation of all moral and political content 
from the complex equation, that Clausewitz himself was objecting. Kahn 
and his colleagues in their studies achieved the remarkable result of 
ignoring all three elements in the Clausewitzian trinity: popular passion, 
the risks and uncertainties of the military environment, and the political 
purposc for which the war was fought. Their calculations bore no relation 
to war as mankind has known ist through history.« Vermittelt durch G. Dill 
(Hrsg.), Clausewitz in Perspektive. Materialien zu Carl von Clausewitz: 
Vom Kriege (Frankfurt a.M .,Berl in und Wien: lIll stein 1980) Einl ei tung, XXX. 
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die Sache Krieg historisieren, konkretisieren, veranschaulichen. 
Ein verhiiltnismiiBig einfacher Text, wie Caesars Kriegskommen
tare, kann, so scheint mir, dafiir niitzlich sein. 

4. »sehr militarisch« 

Ein guter Kenner von Romertum und romischen Wertbegriffen war 
ein Augsburger Gymnasiast namens BB82. 

Schiiler BB hatte sich zwar in einem Aufsatz iiber den Vers des 
Horaz, dulce et decorum est pro patria mori, abfci.llig iiber denselben 
geiiuBert, er hatte das Verhalten des Dichters gelobt, der in der 
Schlacht bei Philippi seinen Schild fahren lieB und >sein Heil in der 
Flucht suchte<. Hierdurch hatte er den Arger des Oberlehrers er
regt83 • 

Dennoch drang Schiiler BB so tief in den Geist der lateinischen 
Sprache ein, daB er das Partizipium praesentis in deutscher Sprache 
nachzuahmen vermochte84• 

»schlendernd durch Hollen und gepeitscht durch Paradiese 
still und grinsend, vergehenden Gesichts, 
triiumt er ... « 

Seine Dichterkollegen, die ihn imitieren wollten, warnte er: »das 
sollte man nur tun, wenn man, wie ich, >sehr gut< in Latein hatte«. 
Hatte er? 

Horaz85 und Caesar sind seine geliebten, verspotteten Schulau
toren. Sie ltisen nicht die Katzbuckel der Klassikerverehrung aus, 
sondern Fragen86 : 

»Caesar schlug die Gallier 
Hatte er nicht wenigstens einen Koch bei sich? 

Jede Seite ein Sieg. 
Wer kochte den Siegesschmaus? 
AIle zehn Jahre ein groBer Mann. 
Wer bezahlte die Spesen? 
So viele Berichte. 

82 Hans Mayer, Bertolt Brecht und die Tradition (1961) 91ff.: .Der riimische 
Brecht«. P. Witzmann, Antike Tradition im Werk Bertolt Brechts (Berlin 
1984). 

85 Mayer (wie Anm. 82) 91f. 
84 Beispiel: Brecht, Ballade von den Abenteurern (1917), in: Bertolt Brecht, 

Gesammelte Werke, Bd. 8 (Werkausgabe, Frankfurt a.M.: Suhrkamp 1967) 
217. 

85 Brecht, Beim Lesen des Horaz (1955), in: Ges. Werke, Bd. 10, 1014. 
86 Brecht, Fragen eines lesenden Arbeiters, in: Ges. Werke, Bd. 9, 656f. 
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So viele Fragen.« 

Durch den Mund eines romischen Geldmannes, der einst Caesars 
Kriege finanzierte - ich vermute, er meint Cornelius Balbus -, urteilt 
BB tiber Caesars gallische Kommentare, wie folgt87 : »nicht schlecht. 
sehr miliUirisch. ich habe das Manuscript damals sehr genau durch
gegangen, bevor es ausgeschrieben wurde88 • ich glaube nicht, daB 
irgend etwas interessantes darin stehen geblieben ist.« 

Caesars Krieg ist der Klassiker einer aufs Militarische reduzierten 
Intelligenz. Insofern hat BB recht. Zum Widerspruch aber fordert er 
auf, indem er das als >nicht interessant, bezeichnet. An Caesar hat 
sich militarische Rationalitat und Disziplin immer wieder gebildet 
und legitimiert. Das ist, wie BB selbst zeigt, von hochstem Interesse 
fUr uns heute und eine mehr als >interessante' Aufgabe fUr jeden 
kritischen Humanisten. 
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Rationalitiit und Militiir - Caesars Kriege 
gegen Mensch und Natur 

in memoriam Rudolf Hardegen 
* 17.6. 1924 in Berlin-Kiipenick 
t 26. 4. 1945 in Berlin-Tiergarten 

1. Die Bestimmung des Themas 

»Wegbereiter Europas« - mit dieser Formel versuchte Hans Opper
mann im Jahre 1958 dem Oiktator, Militarschriftsteller und Epi
kureer C. Iulius Caesar einen Platz im Geschichts- und Bildungs
bewuBtsein der Bundesrepublik zu sichern.! Die Formel kniipft an 
christliches Sprachgut an: Johannes, der Vorlaufer des Messias, ruft 
in der Wiiste, den Weg des Herrn zu bereiten.2 Oppermanns Formel 
rLickt Caesar in die Nahe Vergils, des »Vaters des Abendlandes«.3 
Gewifi, die Taten und Titel des Adoptivsohnes des Vergiittlichten 
sowie die Geschichte von Caesars Ruhm, wie Friedrich Gundolf sie 
schaute,4 miigen die Formel yom »Wegbereiter Europas« rechtferti
gen: Voraussetzung ist freilich, daB sie nicht auf die Literaturge
schichte iibertragen wird. 

Oenn die Alten haben bekanntlich Caesars Schriften, die Com
mentarii und die Reden, gar nicht so behandelt, wie es einem »Weg
bereiter des Abendlandes« gebiihrt. Fiir sie war Caesar kein Schul
autor.5 Auch deshalb gibt es keinen antiken Kommentar zu den 
commentarii. Quintilian hat Caesars Reden gelobt - wie die vieler 
anderer; die commentarii erwahnt er nicht einmal. Und sein Lob hat 
Caesars Reden nicht vor der Vergessenheit bewahrt.6 

Die antiken Historiographen haben ihn nicht imitiert, abgesehen 
von den Autoren des >Corpus Caesarianum<.7 Oas gebildete Publi
kum der Spatantike belehrt sich iiber Caesars Taten zunachst aus 
der - damals noch erhaltenen - Oarstellung des Livius. 8 Orosius, ein 
frommer Schreiber des 5. Jahrhunderts, benutzt die commentarii; 

1 H. Oppermann, Caesar, Wegbereiter Europas, Giittingen/Berlin/Frankfurt 
a.M. 1958; vgl. ders., Caesar, der Schriftsteller und sein Werk, Leipzig 1933. 

2 Markus 1. 
3 Th. Haecker, Vergil, Vater des Abendlandes, Frankfurt a.M. 61948. 
4 F. Gundolf, Caesar. Geschichte seines Ruhmes, Berlin 1924. 
5 W Richter, Caesar, als Darsteller seiner Taten. Eine EinfUhrung, Heidelberg 

1977, S. 7ff.: »Caesar als Schriftsteller« (mit Lit.). 
6 Quintilian, inst. or: 10,1,114. 
7 Ammian benutzt Caesar als Quelle fUr Gallien. 
8 Symmachus, epist. 4, 18,5. 
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aber er glaubt, sie seien von Sueton.9 Mittelalterliche Handschriften 
uberliefern diesen Irrtum: 1st nieht auch dies ein Beitrag zur Ge
schichte von Caesars Ruhm? 

Auch dem fruhen und hohen Mittelalter bleibt Caesar als Dar
steller seiner Taten unbekannt - was seine Bedeutung als »Weg
bereiter Europas« mindestens einschrankt. Caesar war ein magi
scher Name, ein Titel, eine Sage. Die Schulen hatte er immer noch 
nicht erobert. Man las, nach Ausweis der Bibliothekskataloge und 
der Ratschlage fUr die Lektiire, Livius, Sallust, Lucan, ja Seneca und 
Statius, aber nicht die commentarii. Der Schriftsteller Caesar ist eine 
Entdeckung von Biirgertum und Neuzeit. Johannes Sturm hat ihn 
1537 in die Strallburger Schulordnung gebracht. Damit, so ein ver
dienter Caesarforscher, »war die Bresche geschlagen: nur wenige 
Jahrzehnte nach Sturms Programm hatte Caesar fast iiberall in 
Deutschland einen festen Platz im Lateinunterricht«.l0 

Weshalb wurde Terenz damals verdrangt? Welche Affinitat hat 
Caesar zum Geist von Reformation und Gegenreformation?l1 Wel
chern Europa wurde mit dieser Rezeption Caesars der Weg bereitet? 

Die romische Kultur hat uns durch ihre Sprache die Worte >Ratio
nalitat< und >Militar< iiberliefert, >Soldat< und >Disziplin<, >Offizier< 
und >Casino<, >exercieren<, >desertieren<, >kapitulieren<.12 Sie hat 
mit gefliigelten Worten den gebildeten Sprachschatz bereichert: 

si vis pacem, para bellum 
divide et impera 

- willst du Frieden, plane Krieg;13 
- teile und herrsche;14 

9 Orosius, hist. 6, 7, 2: hanc historiam (sc. de bello Gallico) Suetonius 
1}-anquillus plenissime explicuit. - W. Hering, Die recensio der Caesarhand
schriften, Berlin 1963, S. 102ff. 

10 Richter, Caesar (s. Anm. 5), S.19f. 
11 Vgl. u. Abschnitt 5 zum Verhaltnis von ,riimischer Rationalitat< und >mo

demem okzidentalem Rationalismus< (Max Weber). 
12 F. Helbling, Das militarische Fremdwort des 16. Jahrhunderts, in: Zeit

schrift fUr deutsche Wortforschung 14 (1912/13), S. 20-70. Viele Ausdriicke 
sind aus dem Vulgarlateinischen iiber Italien und Frankreich ins Deutsche 
gekommen, andere sind latinisierende Neuschiipfungen; vgl. M. Wis, Ri
cerche sopra gli italianismi nella lingua tedesca. Dalla meta del secolo XIV 
alia fine del secolo XVI, Helsinki 1955; P. Hom, Die deutsche Soldaten
sprache, Gieflen 21905; O. Maufler, Deutsche Soldatensprache, Straflburg 
1917. 

13 Sprichwort nach Vegetius, Epitome rei militaris III, prooem.: Igitur; qui 
desiderat pacem, praeparet bellum. - Vgl. W. Haase, Si vis pacem, para 
bellum, in: Akten des XI. Internationalen Limeskongresses, 1977, S.721-
755. 

14 K. Bartels/L. Huber, Veni Vidi Vici. Gefliigelte Worte aus dem Griechischen 
und Lateinischen, ZiirichlMiinchen 1966, S. 32: .Die Quelle der Maxime ist 
nicht bekannt.« - J. Vogt, Divide et impera - die angebliche Maxime des 
riimischen Imperialismus, in: Das Reich. Idee und Gestalt. Festschrift fUr 
Johannes Haller zu seinem 75. Geburtstag, hg. v. II. Dannenbauer und 
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veni, vidi, vici - ich kam, sah, siegte. 15 

Die romische Kultur hat, indem sie ihre juristische Rationalitiit 
dem biirgerlichen und kanonischen Recht des Abendlandes iiber
lieferte, unsere Denkformen und Sprechweisen gepriigt. Die romi
schen Geschichtsschreiber und Militiirschriftsteller lieferten lange 
Kriegsberichte, spannende, lehrreiche Schlachten, das Vorbild des 
tapferen, disziplinierten Legioniirs und des umsichtigen, niichter
nen und erfoigreichen Feldherrn. 

Feldmarschall Graf Alfred von Schlieffen (1833-1913) hat iiber die 
Schlacht bei Cannae geiiuBert: 16 

»Was muB das fUr ein welterschiitterndes Ereignis gewesen sein, das 
noch nach mehr als zweitausend Jahren jedes Knabenherz hoher 
schlagen liiBt.« 

Und ein Biograph fiihrt fort: 

»Auch sein Knabenherz hat einst dariiber hoher geschlagen, als ihm 
im Alter von acht Jahren durch seinen iilteren Bruder und dessen 
Mitschiiler die erste Kunde von Hannibals Siege am Aufidus frisch 
aus der Geschichtsstunde zugetragen wurde. Unter wildem Jubel 
lieferten die beiden Knaben dem jiingeren die erste Schilderung von 
einem wahrhaft groBen Feldherrn und die Wirkung einer Vernich
tungsschlacht. Oem Streben nach dieser gel ten die AusfUhrungen im 
)Cannae< des Grafen Schlieffen. Woraus einst dem Knaben Begeiste
rung floB, davon nahm der Greis den Ausgang fUr eine Betrachtung 
der Kriegsgeschichte, wie sie bisher noch niemand angestellt 
hatte.« 

Caesars Berichte uber den Gallischen Krieg allerdings sind keine 
Abenteuer, kein Heldenroman, auch keine blutriinstigen Metzeleien. 
Fiir Caesar war Krieg »Geistesarbeit«, Wissenschaft, Kalkiil: scientia 
bellandi, ratio belli. 17 Caesar berichtet schlicht, klar und tendenziOs 

F. Ernst, Stuttgart 1940, S. 21-44 (Nachdruck in:.I. Vogt, Orbis. Ausgewahlte 
Schriften zur Geschichte des Altertums, 1960, S. 199-218). 

15 Caesar zu seinem Sieg iiber Pharnaces von Pontus bei Zela im .Iahre 47, 
iiberliefert bei Sueton, Tulius 37,2; Plutarch, Caesar 50; Cassius Dio 42,48. 

16 Oberquartiermeister Generalmajor Freiherr v. Freitag-Loringhoven, Ge
neralfeldmarschall Graf. v. Schlieffen. Lebensgang und Lebenswerk, in: 
Generalfeldmarschall Graf Alfred v. Schlieffen, Gesammelte Schriften I, 
Berlin 1913, S. XXXVII; vgl. Schlieffen, Cannae, in: Vierteljahreshefie fiir 
Truppenfiihrung und Heereskunde, VI bis X, 1909-1913; auch in: Schlief
fen, Gesanunelte Schriftcn I, S. 25-266. 

17 Vgl. F.E. Adcock, Caesar als Schrifistellcr, Giittingen 1962, S. 39: »Fiir Cae
sar war die Kricgfiihrung vor aHem eine Geistesarbeit - die er ratio belli 
nennt - ... « Der Ausdruck »vor allem« wird schwer zu bcweisen sein; ein 
unmittelbarcs Zeugnis, daB Caesar die Kriegfiihrung im allgemeinen und 
grulldsiitzlich mit ratio belli bezeichnet hatte, ist mir nicht bekannt. Die 
Belege sind immer partikular, z.B.: bellum civi/e2, 18,6: ratiu autem haec 
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einen militarisch-politischen ProzeB: die Romanisierung von »ganz 
Gallien«. Seine Planungen, MaBnahmen, Handlungen und seine Be
richte dariiber haben vermoge der in ihnen kumulierten militari
schen und sprachlichen Rationalitat gerade solche Kopfe verzau
bert, die sich fUr niichtern und fUr Realisten hielten. 18 

Seine militarische Intelligenz hat Denken und Sprache beeinfluBt, 
auch von Menschen, die keineswegs militaristisch sein wollten. 
Aber sie lasen Caesar auf der Schule als zarte Knaben und bekamen 
seinen militarischen und sprachlichen Rationalismus unbewuBt an
hand des A. c. i. eingebleut. Der Lateinunterricht heute ist anders. 
Gibt es doch sogar Lehrer, die Caesar aus dem Lektiirekanon ver
drangen wollen. 19 Das ware ein Fehler, scheint mir. Aber im 
Deutschland der achtziger Jahre miissen wir ihn neu lesen, genauer, 
tiefer, mit friedfertiger Phantasie in die Logik seiner Satze ein
dringen. 

2. Ratio, Ordo, Disciplina - Raison, Ordnung, 
Disziplin 

2.1 »Ganz Gallien - geteilt« 

»(1) Ganz Gallien ist geteilt in drei Teile, von denen den einen 
bewohnen die Belger, den andern die Aquitaner, den dritten, die in 
ihrer eigenen Sprache Kelten, in unserer Gallier genannt werden. 

erat belli .. . «; 3, 47,1: erat nova et inusitata belli ratio ... ; 3, 65, 3: com
mutata ratione belli; 3,73,1; 3, 81,3; 3, 85, 2; 3, 72,1; 3,44,2; 3, 50,1: in 
novo genere belli novae ab utrisque bellandi rationes reperiebantur; bellum 
Gallicum 7,63,4: ut ad se veniat rationesque belli gerendi communicet. Vgl. 
BG 7,21,1; s.u. Abschnitt 2.2. - scientia bellandi: bellum AJricanum 31,4; 
scientia rei militaris: BG 3, 23, 5; 7, 57, 3. - Vgl. Cicero, de provinciis 
consularibus 12, 29; 13, 32; 14, 35. 36; 20, 47: perpetua ratio Gallici belli. 

18 Vgl. Clausewitzens Kritik an den Theorien seiner Vorgiinger: » ... Sie stre
bennach bestimmtcn Griillcn, wiihrend im Kriege alles unbestimmt ist und 
der Kalkill mit lanter veriinderlichen Griillen gemacht werden murl. Sie 
richten die Betrachtllng nur auf materielle Griillen, wiihrend der ganze 
kriegerischc Akt von geistigen Kriiften und Wirkungcn durchzogcn ist. Sie 
betrachten die einscitigc Tiitigkcit, wiihrend der Krieg eine bestiindige 
Wechselwirkllng der gegenseitigen ist« (Vom Kricge, Bcrlin 1980, S. 94). -
Die Intellektualisierung selbst des Atomkriegs ist Gegenstand der Kritik 
von Anatol Rapoport, als ein Versuch »to reduce nuclear war and de
tcrrence to a matter of calculable rationality, susceptible to such ma
thematical technique as game theory«; zitiert von G. Dill (Hg.), Clausewitz 
in Perspektive. Materialien Zll Carl von Clausewitz: Yom Kriege, Berlin 
1980, S. XXX. 

19 Vgl. die Diskllssion bei P. Barie, »Eine Lanze fUr Caesar« - eine ilberfliissige 
Metapher. Eine Antwort an Heinz Mllnding, in: Mittcilungen d. Deutschen 
Altphilologenverbandes 27, Nr.l (1984), S. 7-11. 
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(2) Diese aIle unterschieden sich voneinander durch Sprache, Sit
ten, Gesetze. Die Gallier teilt von den Aquitanern die Garonne, von 
den Belgern Marne und Seine. 
(3) Von dies en allen die starks ten sind die Belger, deshalb weil sie 
von der Kultur und Zivilisation der Provinz am weitesten entfernt 
sind.,,20 

Mit dem Titelwort »Gallien« beginnen Caesars Kommentarien. Ganz 
von oben her, aus der Vogelperspektive des alles uberschauenden 
Kriegsherren, richtet sich der Blick auf»ganz Gallien«. Gallia omnis 
ist ein geographischer Ausdruck und ein politisches Programm. 
Denn dieses »ganze Gallien« will gerade jetzt, so heiDt es, ein helve
tischer Furst, Orgetorix, unter seine Macht bringen.21 Welche Gefahr 
fUr die romische Provinz an der Sudkuste Frankreichs! Dieser 
Machtzusammenballung muB Caesar> zuvorkommen <. 

Das »ganze Gallien« wird sogleich »geteilt«, die Teile werden ge
zahlt - drei sind es - und benannt.22 Die Flusse sind erwiihnt, weil 
sie die >Teiler< sind und die Grenzen. »Ganz Gallien« ist also zwar 
eine Einheit, aber die drei »Teile« sind voneinander sehr verschie
den: DaB sie »alle« voneinander in den auch politisch entscheiden
den Faktoren - Sprache, Sitte, Recht - verschieden sind, zeigt, daB es 
mit der Einheit von ganz Gallien noch nicht so weit ist, wie gallische 
Fursten es sich wunschen. Romische Politik wird diese Unterschiede 
auszuspielen wissen: »teile und herrsche«.25 Die hoch entwickelten 
Methoden der romischen Landvermessung verwandeln das eroberte 
Land in rechtwinklige Parzellen von Privateigentum. Gerade Stra
Ben »teilen« die Landschaft, laufen in das Zentrum der Stadt; die 

20 Caesar, BG 1,1,1-5. 
21 BG 1, 2, 2: totius Galliae imperio potiri, aufgenommen in 1,5,8; vgl. 1,50, 

t. 4; 1,45,7: omni tempore totius Galliae principatum Haedui tenuissent; 
2,1,2: omni pacata Gal/ia; 2,55, 1: omni Gallia pacata; 5,7,1; 5,28, 1: 
quod omni Gatlia pacata Morini Menapiique supererant, qui in armis 
essent. Dreimal kommt in 1, 1, 1-5 das Wort omnis vor, wodureh der hohe 
Allgemeinheitsgrad dieser Einleitung deutlieh wird; vgl. Sueton, Iulius 25, 
1: Omnem Galliam ... in provinciaejormam redegit. Vgl. das Sehlagwort: 
tota Italia in der spiiteren Propaganda: R. Syme, The Roman Revolution, 
Oxford 1959, 21951, S.276ff. - Die reale politisehe Tendenz zu einem 
Zusammensehlul3 der Gallier war, soweitArehiiologie und Numismatik ein 
Urteil gestatten, gar nieht so driingend, wie Caesar angibt. 

22 Auf diese Ziihlung wird in BG 2, 1, 1 zuriiekverwiesen: Belgas, quam 
tertiam (!) esse Galliae partem dixeramus. - Die Reihenfolge der Stiimme 
ist ehiastiseh: abc / c ba. - Vgl. 1, 12, 4; nam omnis civitas Helvetia in 
quattuor partes vel pagos divisa est. 

25 Die diahaeretisehe Methode ist u.a. bei Varro stark ausgebildet, vgl. z.B.: de 
lingua Latina 5,55.55 u.o.; zu ihrer Verwendung im Recht vgl. H.-J. Mette, 
Ius civile in artem redactum, Gottingen 1954: zu den Institutiones des 
Caius. - Zur Technik der romisehen Landvermessung: Corpus Agrimenso
nun Romanorum, ree. C. Thulin, Stuttgart 1971 (= 1915) mit Bibliographie, 
auch iiber den Marmor-Kataster von Orange (S. V-VI); vgl. Anm. 26. 
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Grenzpunkte werden versteint; der iiffentlich ausgestellte Kataster 
gewohnt das Auge an das Koordinatennetz, das sich rechtwinklig 
uber Flull, Hugel, Tal und die Windungen alter Wege legt. Jetzt kann 
jeder Raumpunkt exakt bestimmt, jede Fliiche - ihr Verkehrswert, 
der Ertrag und dam it die Steuer - genau berechnet werden. 

Die Liinder Galliens werden in Caesars Prolog als Geliinde mit 
Flullgrenzen wahrgenommen, als Militiir- und Verwaltungsbezirke. 
Die Volker werden in ihrer kulturellen und politischen Heterogeni
tiit erfallt und nach Kampfstiirke taxiert: »Von dies en sind die stiirk
sten die Belger.«24 

Die zitierte Partie ist nieht nur die Einleitung zum ersten Buch der 
Kommentarien. Sie gibt das Thema des Werkes insgesamt: Wie ganz 
Gallien romisch gemacht wurde.25 Urn der Konzentration auf diesen 
militiirisch-politischen Prozell willen sind aIle geographischen, na
turkundlichen, ethnoiogischen Details aus dem Proom ausgeschie
den worden. Der Leser ist gehalten, Gallien mit den Augen des 
Feldherren zu sehen: das ganze, aber geteilt und alsbald in sach
gemiiller Reihenfolge besiegt und »befriedet«. 

2.2 Die Verinnerlichung der ratio rei militaris 

1m Jahre 57 v.Chr. operiert Caesars Armee in Belgien, an der Maas. 
Sic wird, wahrend ein Teil noch marschiert, der andere schon das 
Lager ausmifit und zu befestigen beginnt, pltitzlich von den Nerviern 
angegriffen.26 Mit »unglaublicher Schnelligkeit« sind sic da. Caesar 
mull »alles zur selben Zeit" (omnia uno tempore) machen: das 
Alarmzeichen setzen, die Soldaten vom Schanzen abberufen, die 
Tuba blasen, eine Schlachtreihe aufbauen. Aber die Zeit ist zu 
kurz.27 Die optische und akustische Kommunikation und mit ihr die 

24 Weitere Beispiele fUr diese Art der Landschaftswahrnehmung in Abschnitt 
3. 

25 Als politisches Ziel ist dies (im Juni 56) ausgesprochen bei Cicero, de 
provinciis consularibus 52: (Caesars Plan, im Gegensatz zu dem friiherer 
Feldherren in Gallien, sci es gewesen) totam Galliam in nos tram dicionem 
esse redigendam. - Diese Interpretation ist unabhangig von der schwie
rigen Frage der Entstehungsweise und Abfassungszeit der ,Kommenta
rien<. Sehr friihe und weite Vorverweise sind auf3erdem: BG 1, 1, 3 (Ger
mani); 2, 4, 7 (Britannia; vgl. 2,14,4): wohl ,Vorverweis< auf die Expedi
tion nach Britannien in Buch IV. 

26 BG 2, 15-28. - Vermessung: 2, 19, 5: legiones sex, quae primae venerant, 
opere dimenso castra munire coeperunt. 

27 Die Schnelligkeit der Feinde und die Kiirze der Zeit sind die spezifischen 
Faktoren, deren Auswirkung Caesar in dieser Schlachtbeschreibung un
tersucht. In den Kapitein 19-26 kommen folgende Ausdriicke vor: subito
incredibili celeritate - paene uno tempore - eadem celeritate - omnia uno 
tempore- temp oris brevitas- celeritas hostium- tanta exiguitas temporis
tempus dejuit - tempus dimittere - necessitas temp oris - celeriter - eadem 
tempore - cursu incitato - nihil ad celeritatem sibi reliquijecerunt. 
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militiirische Organisation und zentrale Fiihrung der Menschenmas
sen bricht zusammen. Das Heer stellt sieh auf, »mehr wie es die 
Natur des Geliindes und die Zeitnot, als wie es der Lage gemiiB die 
militiirische Raison und Ordnung verlangte«,z8 

Caesar verliert die Ubersieht; er sieht seine Truppen nicht mehr: 
»und es war nieht moglich, daB von einem einzigen aIle Befehle 
erteilt wurden«?9 Der Zeitdruck erzeugt eine experimentelle Situa
tion. Wie reagiert die romische Armee unter diesem Druck? Caesar 
beobachtet:30 

»In diesen Schwierigkeiten kamen zwei Dinge zu Hilfe: 
(a) das Wissen und die Praxis der Soldaten, weil sie, in friiheren 
Gefechten geiibt, was zu geschehen hatte, nieht weniger gut sich 
selbst vorschreiben als von anderen dariiber belehrt werden konn
ten, und 
(b) daB Caesar den einzelnen Legaten verboten hatte, sich von der 
Schanzarbeit und ihren jeweiligen Legionen zu entfernen, bevor das 
Lager befestigt war. Die Legaten warteten, der Niihe und SchneIlig
keit der Feinde wegen, iiberhaupt nieht auf Caesars Befehl, sondern 
ordneten von sich aus an, was ihnen richtig erschien.« 

Der iiuBere Zusammenbruch von Kommunikation und Organisation 
zeigt die innere Stiirke der Legionen: Die einfachen Soldaten ver
fiigen nicht nur iiber groBe Erfahrung, sondern sogar iiber »Kriegs
wissen«: scientia et ususY Sie haben Befehle, Ordnung, Taktik, 
Kooperation so verinnerlicht, daB sie sich selbst (sibi ipsi) bestim
men konnen. Auch die Legaten sind keine unselbstiindigen Befehls
empfiinger: Sie organisieren die Sache »durch sich selbst« (per 
se).52 

Durch Kraft (virtus), Wissen und Selbstbeherrschung - also dis
ciplina (zu dis-cipere - >aufnehmen, verstehen, lernen<) im zwei
fa chen Sinne von >Lehre< und >Haltung< - konnen die Romer die 
Lage retten. 

28 BG 2, 22, 1: magis ut loci natura . .. et necessitas temporis quam ut re (v. I. : 
rei) ratio militaris atque ordo postulabat; vgl. 6, 34, 6: ... ut instituta ratio 
et consuetudo exercitus Romani postulabat. 

29 BG 2, 22, 1: neque quod in quaque parte opus esset provideri neque ab uno 
omnia imperia administrari poterant. - Caesar mull sogar selbst fechten-: 
wodurch er zwar als Feldherr ausscheidet, aber - nach seiner Darstellung 
- die Lage wendet. 

30 BG 2,20, 3-4. 
31 Vgl. bellum Africanum 31, 4: (Caesars) mirabilis scientia bellandi: BG6, 39, 

2: das Gegenstiick zur Nervierschlacht; Be 3, 93, 1; scientia: BG 3, 8, 1; 
7,29,2. 

32 Die Ausdriicke ipsi sibi praescribere und per se weisen auf ethische Spra
che, vgl. z.B. Horaz, Sat. 2, 2, 19f.; 2, 7, 86f.; Hildegard Cancik, Unter
suchungen zu Senecas epistulae morales, Hildesheim 1967, S. 22ff., 42ff. 
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Caesar freilich muB eine Zeitlang die Rolle des tiber dem Ge
schehen stehenden Feldherrn aufgeben und selbst zu Schild und 
Schwert greifen. 

Nach der Schlacht zieht Caesar Bilanz. Sie ergibt, daB Stamm und 
Name der Nervier fast ausgerottet sind: Von 60000 waffenfiihigen 
Mannern seien 500 tibrig geblieben. Caesar laBt sie aus Barmherzig
keit (misericordia) am Leben. Verluste der Romer sind nieht angege
ben. Die Aussagekraft der Bilanz (ratio) ist also beschrankt.55 Ziel 
und Hohepunkt der Darstellung ist auch nicht das Gemetzel, son
dern was vorangeht: der Zusammenbruch von ratio und ordo mili
taris und ihre Wiederherstellung durch scientia und usus, also die 
disciplina der Soldaten. 

2.3 Barbaren 

Das Gegensttick zu romischer Rationalitat, Ordnung und Disziplin 
sind die Barbaren - Gallier, Germanen, Britannier. Mit Larm und 
Tumult ziehen sie aus ihrem Lager ab:34 »ohne bestimmte Ordnung 
und Ftihrung«. Ihr Abzug gleicht einer Flucht. Die Romer nutzen die 
Situation und toten viele. 

Barbaren sind unberechenbar. Ihre Entschltisse sind pltitzlich, 
schwankend (mobilis) und unvennutet.35 Gegenstiick ist die rbmi
sche constantia. Bestandig, beharrlich, unerschiitterlich ziehen die 
Romer einmal gefaBte Beschltisse durch. Ein wie hohes Gut »Be
standigkeit« im Kriege sei, kbnne man, so doziert Caesar vor seinen 
Soldaten36 , sogar aus dem letzten Sklavenkrieg in Italien lernen. Die 
Leute unter Spartacus hatten nur deshalb so lange sieh halten kon
nen (73-71 v.Chr.), weil sie »Praxis und Disziplin« und damit das Gut 
der »Bestandigkeit« von den Romern tibernommen hatten. 

Die Gallier sind offenbar noch nicht so weit. Sie sind »unerfahrene 
Barbaren«, die sogar von den Germanen »mehr durch Kalktil und 
Planung als durch Kraft« tiberwunden werden.57 Gegen romische 
Organisation und Technik sind sie hilflos.38 Immer wieder belehrt 

33 Nur drei Jahre spater steht wiederum eine Truppe der Nervier gegen die 
Romer: 5, 38, 2 mit Riickverweis auf 2, 19ff. Bei der Beurteilung dieses 
.Widerspruchs< ist zu beriicksichtigen, daB die Zahlen in 2, 28 den Ncr
vi ern in den Mund gelegt sind. Vgl. 7, 75, 3. 

34 BG 2, 11, 1: nullo certo ordine neque imperio. 
35 BG 3,8,3: ut sunt Gallorum subita et repentina cons ilia. 
36 BG 1, 40, 5-6: ... servili tumultu, quos tamen aliquid usus ac disciplina. 

quam a nobis accepissent, sublevarent. ex quo iudicari posse, quantum 
haberet in se constantia . .. 

37 BG 1, 40, 8: (Ariovist habe die Gallier besiegt) magis ratione et consilio 
quam virtute. - Vgl. 5, 42, 2 und 52, 2: Die Gallier lernen romische Belage
rungstechnik. 

38 Vgl. hier Abschnitt 3.2 zu BG 2, 29ft'. 
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sie Caesar »durch seine Schnelligkeit und Truppen, was des romi
schen Volkes Disziplin und Macht vermochte«: et celeritate et copiis 
docuit, quid populi Romani disciplina atque opes possent. 39 

Die Gallier lieben Freiheit und sind kriegerisch.40 Am Krieg lieben 
sie die Schlacht und den Ruhm. Der Glaube an die Unsterblichkeit 
der Seele verleiht ihnen, so vermerkt Caesar, der vielleicht Epi
kureer war, Energie und Verachtung des Todes.41 Sie sind Krieger, 
manche HeIden, aber - in Caesars Augen - keine Soldaten. 

1m Winter 52 hat Vercingetorix die Romer in Zentralgallien bei 
Avaricum (Bourges) in eine schwierige Lage gebracht. Caesar bela
gert die Stadt; ein groBes gallisches Heer bedroht ihn; der Winter 
und das sumpfige Gelande erschweren seine Verpflegung. Die Gal
lierwollen die Situation nutzen und losschlagen (dimicare). Vercin
getorix hat gut von den Romern gelernt,42 er widerspricht seinen 
Leuten:43 »Er sehe, daB sie aus Weichlichkeit die Schlacht wiinsch
ten, weil sie die Arbeit nicht langer tragen konnten« (cui rei propter 
animi mollitiem studere omnes videret, quod diutius laborem jerre 
non possent). Der Kampfesmut seiner Gallier ist ihm »Weichlich
keit«: eine hochst paradoxe Umkehrung traditionaler kriegerischer 
Wertvors tell ungen. 

Aber ein romischer Krieg ist kein Heldenstiick, sondern Arbeit 
(labor). Das heiBt fUr die Legionare: mit schwerem Gepack laufen, 
Tag und Nacht; immer wieder Lager bauen; Belagerungswalle schip
pen, Graben ausheben, Stollen graben, Fliisse umleiten, Belage
rungstiirme bauen, StraBen bauen, Schnee schippen,44 hungern.45 

Caesars Soldaten aber arbeiten immcrweiter; sie stehen es durch, 
halten alles aus (constantia, omnia perjerre). Das ist die wahre 
Tapferkeit.46 Wider die Erwartung der Gallier erobert Caesar Avari
cum. Die Barbaren sind davon so konsterniert, daB sie jetzt zum 
erstem Mal wahrend des ganzen Gallischen Krieges ihr Lager befe
stigen. Caesar, der die Gelehrigkeit der Gallier riihmt,47 bemerkt mit 
Spott:4H »Die LetHe, die nicht an (diese) Kriegsarbeit gewohnt sind, 

39 BG 6, 1,4. Zur Kategorie ,Schnelligkeit< vgl. Abschnitt 3.1 
40 Caesar, BG 7, 1, 8. 
41 BG 6,14,5; 6,16,1. 
42 BG 7, 22: ut est summae genus (Gallorum) sollertiae atque ad omnia 

imitanda et eilicienda, quae a quoque traduntur, aptissimum. 
43 BG7, 20. 
44 BG 7, 8, 2: discussa nive sex in altitudinem pedum atque ita viis patefactis 

summa militum labore. 
45BG7,17,3. 
46 Vgl. Cic., leg. 1, 17, 45: Cons tans et perpetua ratio vitae quae est virtus, 

itemque inconstantia quod est vitium sua natura probatur. - Vgl. Stoicorum 
veterum fragmenta, ed. H. von Arnim, 111, Nr. 311 f. 

47 Vgl. o. Anrn. 42. 
48 BG 7,30,4. 
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waren so betroffen, daB sie (nunmehr) glaubten, alles, was ihnen 
befohlen wurde, auch ausfiihren und ertragen zu miissen« (et sic 
sunt animo consternati homines insueti lab oris, ut omnia, quae 
imperarentur; sibijacienda et perjerenda existimarent). Fiir die ro
mischen Legioniire war, was die Gallier kurz vor dem Untergang 
ihrer Freiheit lernen muBten, lange eine Selbstverstiindlichkeit. 

Zwei Gesellschafts- und Menschenbilder werden hier gegenein
andergestellt.49 Die Gallier sind, was die Romer nicht sein wollen: 
unbestiindig, wankelmiitig, irrational, undiszipliniert, treulos.50 

Trotz ihrer Freiheitsliebe und Tapferkeit, die Caesar zu loben weill, 
miissen sie romischer Disziplin, Energie und Arbeitskraft erliegen. 

Caesars Kolonialkrieg ersetzt eine Jahrhunderte wiihrende kultu
relle und okonomische Beeinflussung durch die Griechen51 in Siid
gallien in kiirzester Zeit durch romische Okkupation; dieses Unter
nehmen ist freilich nur das Vorspiel zum romischen Biirgerkrieg. 
Mit den tapfersten, diszipliniertesten und erfahrensten Truppen, die 
er an den Galliern geschult hat, wendet Caesar sich nach der Erobe
rung Galliens gegen Italien selbst, gegen Rom und den Senat. Dieser 
Biirgerkrieg muB in die Bilanz seiner gallischen Siege eingerechnet 
werden. 

49 Caesar konnte auf ethnologische Literatur zuriickgreifen; s. A. Momi
gliano, Alien Wisdom. The Limits of Hellenization, Cambridge 1975, 
S.50ff.; zu Caesar und Poseidonios, bes. S. 71ff. - Einige weitere Stellen: 
BG 1, 31, 13 (Ariovist); 4, 5, 1: in consiliis capiendis mobiles; 4, 13, 3: 
cognita Gallurum infirmitate 6, 10, 2. Zur Charakteristik der gaIlischen 
Gesellschafl vgl. O. Negt/ A. Kluge, Geschichte und Eigensinn, Frankfurt 
a.M. 1981, S. 569-583. 

50 BG 5, 37, 1-2: Hinterhalt des Ambiorix bei Verhandlungen. 
51 Dieser Prozel3 kuitureller Durchdringung wird von Caesar im ,Bellum 

Gallicum' konsequent verschwiegen; nur gelegentliche Bemerkungen 
liber riimische Handler in Gallien deuten daraufhin. Caesar scheint daran 
gelegen, das Land als barbarisch und somit als Kolonisierungsgebiet dar
zustellen. Ein Beispiel: Keitische Tempel erwahnt Caesar im ,Bellum Gal
licum' nirgends: das Wort fanum kommt nicht vor, von templa ist nur 
einmal die Rede: BG 8,51,3 (in Oberitalien); Sueton (Julius 54,2) aber 
berichtet von riesigen Geldmitteln, die Caesar sich u.a. durch Pllinderung 
der gaIIischen Tempel beschaffte, die mit Weihgeschenken voll waren: in 
Galliafana templaque deum donis referta expilavit. Die Kapitel liber die 
Religion der Gallier (BG 6, 13-17) lassen die Existenz von Tempelnnicht 
einmal ahnen. Zum archaologischen Befund s. P. JacobsthaIlE. Neuffer, 
Gallia Graeca. Recherches sur I'hellenisation de la Provence, in: Prehi
stoire 11 (1933), S. 1-64; F. Benoit, Recherches sur I'hellenisation du Midi de 
la GauIe, Paris 1965. 
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3. Die Beherrschung von Zeit, Raum und Natur 

3.1 Zeit 

Die »Geschwindigkeit«, mit der Caesar auch weiteste Entfernungen 
»erledigte«, war schon fUr seine Zeitgenossen »unglaublich«:52 150 
Tageskilometer im Wagen, in sieben Tagen von Rom zur Rhone. Er 
nutzte die Reise zum Schlafen und machte, so Plutarch,53 die Ruhe 
zur Tat. Unerwartet und schneller, als aile meinen, ist er immer 
schon da; das Heil liegt in der Schnelligkeit.54 Diese Geschwindig
keit erfordert eine sorgfiiltige Organisation des Raumes. Stationen 
zum Wechseln der Pferde, Wagen, Kutscher, Stra13en und Karten. 
Nicht nur Geschwindigkeit, sondern vor allem Synchronisierung 
und Kommunikation sind notig, wenn mehrere Legionen aus ver
schiedenen Orten zu einer bestimmten Zeit an einem Punkte zusam
mengefa13t werden sollen. 

Ein >Lehrstiick< iiber die Aufgabe >getrennt marschieren, vereint 
schlagen' (Moltke) schreibt Caesar im fUnften Buche seiner Com
mentarii. 1m Herbst des lahres 54 v.Chr. verteilt Caesar seine Trup
pen im Norden Galliens aufsechs Winterlager:55 

1. M. Crassus 
2. Trebonius/Caesar 
3. Fabius 
4. Q. Cicero 
5. Sabinus und Cotta 
6. Labienus 

an der Seine; 
bei Samarobriva; 
an der Kanalkiiste; 
an derMaas; 
bei Atuatuca; 
im Gebiet der Treverer. 

Das fUnfte Lager wird von den Barbaren angegriffen, die Romer 
werden listig herausgelockt und erschlagen. Die Barbaren umzin
geln das vierte Lager; kein Bote kommt heraus.56 Erst als das Lager 
in hochster Gefahr ist, wagt sich der Sklave eines gallischen Uber
laufers - eines Nerviers iiberdies! - durch den Belagerungsring und 

52 Sueton, Julius 57: longissimas vias incredibili celeritate conjecit e.zpeditus 
meritoria raeda centena passuum milia in singulos dies. 

53 Plutarch, Caesar 17,3. 
54 Be 2, 3, 1: de improviso celeriusque omnium opinione; 6,30, 1: celeriter 

contraque omnium opinionem conjecto itinere; 8, 8, 3: celerus opinione 
eorum; 5, 48, 1: unum communis salutis auxilium in celeritate ponebat; 
Plutarch, Caesar 32,1-2; 32,6; 35,2. - Das Wortfeld >Schnelligkeit' ist in 
Caesars ,Connnentarii< reich und haufig vertreten: celeritas, maturare, 
properare, subito, conJestim, statim etc.; vgl. Cicero, ad Atticum 8,9,4: sed 
hoc ,i;Qa~ horribili vigilantia celeritate diligentia est. 

55 Be 5, 24-53. - Q. Tullius Cicero ist der Bruder des Redners M. Tullius 
Cicero. 

56 Be5, 40; 5, 45. 
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gelangt zu Caesar. Damit ist die Kommunikation wiederhergestellt 
und die Rettung des Lagers moglich. 

Caesar beschreibt den Hergang mit genauen Zeitangaben und 
besonderer Aufrnerksamkeit fUr die Probleme der Kommunikation. 
Er empfiingt die Nachricht »ungefahr in der 11. Stunde«.57 Seine 
Reaktion ist keineswegs der sofortige Aufbruch, urn dem bedrangten 
Q. Cicero zu Hilfe zu eilen. Vielmehr: Caesar riihrt sich nicht vom 
Fleck und schreibt Briefe - an das erste, dritte und sechste Lager; er 
gibt Treffpunkte und Marschtermine an. Erst dann, am zweiten 
Tage, als die Bestatigungen seiner Befehle einlaufen, »ungefiihr in 
der 5. Stunde«, bricht er auf und marschiert mit seinem Heer etwa 
50km.58 Er trifft sich mit der Legion des zweiten Lagers und erhalt 
Nachricht aus dem sechsten: Labienus ist selbst bedroht und kann 
nicht ausriicken. Mit Miihe nur kann die Verbindung zu dem belager
ten Cicero hergestellt werden: Ein anderer gallischer Oberlaufer 
wirft unbemerkt einen Speer mit einem Brief in griechischen Buch
staben in das Lager Ciceros; die Belagerten sehen in der Ferne 
romischen Rauch. Die Barbaren ziehen ab, Caesar entgegen; das 
vermag Cicero nunmehr ohne Schwierigkeiten dem anriickenden 
Caesar zu melden. Die Zeitangaben haufen sich: »um Mitternacht«, 
»bei Tagesanbruch«, »vor der dritten Stunde«.59 Die Barbaren wer
den geschlagen, die romischen Truppen wiederum verteilt. Nicht die 
Schlacht, sondern deren Vorbereitung ist das Thema von Caesars 
>Lehrstiick(:60 Organisation, Verteilung der Aufgaben, Beherr
schung des Raumes, Probleme der Kommunikation, Synchronisie
rung der Truppenteile. Der Bericht iiber die gleichzeitigen Hand
lungen ist auch als sprachliche Leistung durchaus bemerkens
wert. 61 

Die Zeitplanung Caesars und sein ordo belli entsprechen der Zeit
und Arbeitsplanung, wie sie urn die Zeitenwende in der romischen 

57 BG 5,46,1: hom circiter undecima, d.L ca. 17 Uhr - Zu iihnlichen (ein
dimensionalen) Zeitfolgen bei Sueton und Markus vgl. H. Cancik, Die 
Gattung Evangelium, in: deI's., Markus-Philologie, Tiibingen 1984, S.101 
und 107f. 

58 BO 5, 47, 1: hom eire iter tertia (gegen 9 Uhr). 
595,49,4;49,5;50,1:50,4:51,2:52,1. 
60 a) Die Bezeichnung ,Lehrstiick, griindet sich u.a. darauf, dalJ del' Entsatz 

des Lagers des Q. Cicero das positive Gegenstiick zu del' Niedcrlage des 
Sabinus ist: so soli man es machen, so nieht. - b) Auffiillig, abel' eher eine 
Ausnahme in Caesars ,Connnentarii" ist die Erziihlung iiber den ein
triichtigen Wettstreit del' Centurionen Titus Pullo und Lucius Vorenus, 
aueh sie in didaktischer Absicht, so scheint mil', eingefiigt: So sollen die 
Rivalitiiten del' Centurionen ausgetragen und zu Nutz und Erbauullg der 
Truppe verwandt werden. 

61 Zur Bedeutung von , Gleichzeitigkeit , fiir die Elltwicklung del' llistorio
graphie vgl. H. Cancik, Grundziige der hethitisehen und alttestamentli
chen Gcschichtsschreibllng, Wiesbaden 1976, § 10.3.2: 10.4 u.ii. 
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Manufaktur und in agrarischen Grollbetrieben erreicht war. Die 
»Arbeitsplanung« (operis ordo)62 auf den Gutern Columellas - 100 
Jahre nach Caesar - mull eine grolle Anzahl sehr differenzierter 
Arbeiten integrieren. Die Spezialisierung der Arbeit ist, zum Zwecke 
der leichteren Beherrschung der Arbeitskriifte, sehr weit getrieben: 
Es gibt Pfluger, Hacker, Egger, Jiiter, Winzer, Schnitter etc.63 Der 
Gutsverwalter fiihrt die Arbeiter aufs Feld wie der Feldherr die 
Soldaten ins Gefecht.64 Die Messung der Arbeitsleistung ist von 
beachtlicher Genauigkeit: Pfluger werden nach leichten, mittleren, 
schweren Boden taxiert. Urn die Zeit der Ernte zu strecken, werden 
Sorten mit verschiedenen Reifezeiten angebaut; so braucht man 
keine Saisonarbeiter einzusetzen und kann die eigenen Arbeits
kriifte kontinuierlich ausnutzen. Der fromme Romer uberlegt sorg
fiiltig, welche Arbeit auch an Feiertagen und in Winterniichten aus
gefiihrt werden kann.65 Durch den gesellschaftlichen Zwang zu 
okonomischer und militiirischer Teilung und Synchronisation von 
Produktion und Krieg wurde das abendliindische Zeit- und Ge
schichtsbewuBtsein geformt.66 Die Lekture von Caesars Taten und 
Schriften hat die abendliindischen Eliten immer wieder in diese 
Tradition eingefiihrt, zumal, seitdem Caesar auf dem humanisti
schen Gymnasium des 19. Jahrhunderts Pflichtpensum fiir ange
hende Unternehmer und Offiziere geworden war. 

3.2 Maschinen 

Die Uberlegenheit der Romer beruht nicht auf Korpergrolle, Kraft 
oder Mut, sondern auf Organisation und Disziplin, Technik und 
Propaganda. Caesar will die Germanen schrecken und den Ruhm 
gewinnen, als erster mit einem Heer den Rhein uberschritten zu 
haben. Er benutzt dafiir aber keine Schiffe. Dies, so glaubte er, sei 
»weder sicher genug noch seiner und des romischen Volkes Wurde 
angemessen«.67 Deshalb baut Caesar, obschon - oder gerade weil -
der Rhein an dieser Stelle besonders breit, reiBend und tiefwar, eine 
Brucke. Die ratio pontis wird ausfiihrlich beschrieben.68 In zehn 

62 Columella, de re rustica (abgefaBt 50/60 n.Chr.), 11, 1,29-31; 11, 1,27. Vgl. 
vv. Kaltenstadler, Arbeitsorganisation und Fiihrungssystem bei den romi
scheu Agrarschriftstellern, Frankfurt a.M. 1978. 

63 Colum. 1, 9; 2, 12, mit genauer Bemessung der notwendigen Arbeitszeit; 
Kinderarbeit: 11,2,44. 

64 11,1,17. 
65 Qualitiit der Boden: 11,2,46; Feiertagsarbeit: 2, 21; Nachtarbeit: 11,2, 91f. 
66 Zum ZeitbewuBtsein in Rom urn die Zeitenwende vgl. Cancik, Die Recht-

fertigung Gottes durch den Fortschritt der Zeiten, in: A. PeisllA. Mohler 
(Hg.), Die Zeit, Miillchell 1983, S. 276ff. 

67 BG4, 17. 
68 BG 4, 17,2: rationem pontis hane instituit. 



116 ROMISCHE RATIONALITAT UNO IJIRE DIALEKTIK 

Tagen nur war das Werk vollendet.69 Die »Natur der Sache« war so, 
daB, je starker die Gewalt des Wassers war, desto fester die Brucke 
zusammenhielt.70 

»Natur der Sache« ist hier die Konstruktion der Brucke, ihre ratio. 
Die »Natur des Werkes« uberlistet die Natur des Rheins. So bauen die 
Romer eine »zweite Natur« uber die erste.71 Die Brucke ist das Joch, 
das den FluB zahmt, ein Zeichen, wie der Romer sich die Natur 
un terwirft. 72 

Die Atuatucer ziehen sich in eine Stadt zuruck, die »von der Natur 
aus hervorragend befestigt ist«.73 Sie sind, sagt Caesar, Nachkom
men der Cimbern und Teutonen; fUr die Romer ein Grund mehr, sie 
nicht zu schonen. Caesar errichtet die ublichen Belagerungswerke 
und laBt einen Damm aufschutten, auf dem ein bewegJicher Belage
rungsturm an die Stadt herangeschoben werden kann. Der Turm 
selbst wird in sicherer Entfernung konstruiert. 

Die Barbaren durchschauen nicht den Zusammenhang von Damm 
und Turm. Sie lachen die Romer aus, »wei! eine so groBe Maschine 
(machinatio) in so groBer Entfernung angefertigt werde«. Sie den
ken naturlich, anthropomorph, nicht >maschinell<, und verhohnen 
die Romer:74 »Mit welchen Randen denn oder mit welchen Kraften 
konnten sie sich zutrauen, zumal Menschen von so kleiner Statur -
denn meistens ist allen Galliern bei ihrer eigenen KorpergroBe 
unsere Kurze verachtlich -, einen Turm von so groBem Gewicht an 
die Mauer zu schaffen?« - Aber die Maschine bewegt sich. Die 
Atuatucer kommen dadurch zu der Uberzeugung, »daB die Romer 
mit gottlicher Rilfe Krieg fUhren, da sie Maschinen von so groBer 
Rohe mit solcher Geschwindigkeit vorwarts bewegen ... konnten«. 

Der von Natur gegebene Vorteil der Atuatucer ist durch romische 
Maschinen aufgehoben: die kleinen Romer sind jetzt groBer als die 
gewaltigen Leiber der Cimbernsprofilinge.75 Durch Technik und 
Energie »besiegen sie den Nachteil der Natur«.76 

69 Vgl. BG 1,13,1 f.: Caesar baut eine Brticke tiber die Aare; 6,1,4. 
70 BG 4, 17, 7: ... ea rerum natura. ut quo maior vis aquae se incitavisset, hoc 

artius iniigata tenerentur. 
71 Vgl. Cicero, de natura deorum2, 60,152: altera natura (stoisch). 
72 Vgl. Stathis, Silvae4, 3, 72-94, s. H. Cancik, Untersuchungen zur iyrischen 

Kunst des P. Papinius Statius, lIildesheim 1965, S. 113f. 
73 BG 2,29-33. 
74 BG 2,30, 3f. 
75 Oer Koioniaikrieg belehrt die .Wilden': im Jahre 54 schon »bewundert« 

Caesar die Belagerungswerke der Barbaren, die sie von den Riimern ab
geschaut oder von Gefangenen geiernt hatten (BG 5, 42, 2; 52, 2). - Die 
Beiagerungsmasehinen und -anlagen als .Gegen-Natur': der Vorteil der 
nattirlichen Lage von Aiesia, 7, 69, wird durch die »Arbeit« (labor) der 
Soidaten zunichte gemacht: Graben, in die Fllisse geieitet werden; Walle; 
verschiedene Sorten von Fallen: 7, 72f. 

76 Formuliert nach bellum AJricanum 44: virtute incommodum naturae vin-
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Die Stadt der Atuatucer wird erobert, 4000 Mann werden gettitet, 
53000 in die Sklaverei verkauft. In Italien, so kann man vermuten, 
auf gliinzend organisierten Giitern wie denen des Columella, wer
den sie als Landarbeiter eingesetzt und verdriingen so die italischen 
Bauern, die in Gallien fUr Caesar kiimpfen. 

4. augere 

So »mehrt« (lateinisch: augere) Caesar das Reich. 1m Jahre 45 v.Chr. 
betreibt er eine lex de urbe augenda, ein »Stadterweiterungsge
setz«.77 Er will den Tiber bei der Milvischen Briicke ableiten, ihn am 
Fufie des Monte Mario entlangfUhren. Der Lauf des Flusses wird 
verkiirzt, er gewinnt an Gefalle. Das Marsfeld konnte so vor Ober
schwemmungen geschiitzt und zu Bauland aufgestuftwerden. Neuer 
Exerzierplatz wird der campus Vaticanus. 

Cicero ist emport. »Dein Namensvetter«, schreibt er an seinen 
Vertrauten T. Pomponius Attieus,78 »mehrt die Stadt (urbem auget), 
er hat sie in den letzten zwei Jahren zum ersten Mal gesehen ... « 

Der Tiber wurde nieht umgeleitet. Auch ein spiiterer Versuch, ihn 
zu regulieren, scheiterte. »Der Tiber selbst«, so wird berichtet,79 
»wollte nieht« (ipsum Tiberim nolle). Er war ein Gott und konnte 
nicht gezwungen werden. Naturreligion - ob als Glaube der Romer 
oder als Vorwand - verhindert teehnischen Fortschritt.80 

Andere Gotter waren nieht so erfolgreieh. Caesar, so sagt Sueton, 
sei niemals durch irgendeinen religiOsen Skrupel von irgendeinem 

cere; vgl. BG 8,41, 3: non deterrentur ... milites ... labore atque operibus 
loco rum vincere difjicultates. 

77 Cassius Dio 43, 50, 1. 
78 Cic., adAtt. 13,35/36 (IIIIdus Quint. an. 45):der zweite Teil des Satzes ist 

unklar; s. den Konunentar von D.R. Shackleton Bailey z. St. (Bd. V; Cam
bridge 1966, S. 381); vgl. ad Att. 13, 33a, 1: Sed casu senno a Capitone de 
urbe augenda, a ponteMulvio Tiberim perduci secundum montis Wlticanos, 
campumMartium coaedificari, ilium autem campum Vaticanumjieri quasi 
Martium campum ... ista lex perjeretur; vult enim Caesar. Diese lex Caeci
liaiPomponia de urbe augenda ist nur hier bezeugt, s. G. Rotondi, Leges 
publicae populi Roman~ 1912, S.425. - Vgl. H. Jordan, Topographie der 
Stadt Rom im Altertum I 3, Berlin 1907, S.493. 

79 Tacitus, ann. 1,79: (Die Gegner des Projektes der Tiberregulierung sagen) 
spectandas etiam religiones sociorum, qui sacra et lucos et aras amnibus 
dedicaverint; quin ipsum Tiberim nolle prorsus accolis fluviis orbatum 
minore gloriajluere. 

80 DaB die romische Religion als ganze nieht .Naturreligion' ist, braueht 
nieht mehr betont zu werden, ebenso wenig, daB aueh andere Griinde die 
Ausfiihrung behinderten, s. Tae., ann. 1,79. 



118 ROMlSCHE RATIONALITAT UNO IHRE DIALEKTIK 

Vorhaben abgeschreckt worden.81 Den Tempel der Pietas liell er 
abreil3en; hier wurde ein - spater nach Marcellus benanntes - Thea
ter gebaut. Fiir den Bau seines Forums liell er die alten rostra, das 
Offentliche Rednerpodium auf dem Forum Romanum, und die alte 
curia, das Senatshaus abreil3en.82 Die Gegend urn das ehrwiirdige 
comitium, den Platz der Volksversammlungen, verwandelte sich in 
eine Baustelle.83 Einen Marstempel wollte er bauen, »so groll, wie es 
nirgends einen gabe« (quantum nusquam esset), dazu sollte der 
kiinstliche See aufgefiillt werden, in dem er seinen Schiffskampf 
aufgefiihrt hatte.84 Grolle Zerstbrer - »lch will euch Luft machen« -
planen immer Kolossales und in Jahrtausenden.85 Die sakrale Land
schaft des republikanischen Rom, deren Spuren schon Caesars Zeit
genosse Varro suchen mullte, verschwindet unter und hinter den 
riesigen Strallen und Platzen, Fassaden und Monumenten der caesa
rischen Aera.86 So mehrt Caesar die heilige Stadt. 

Fiir das Reich soll er »taglich immer mehr und gewaltigere« Pro
jekte geplant haben:87 die Pomptinischen Siimpfe entwassern, den 
Fuciner See ableiten, eine Stralle iiber den Riicken des Apennin 
bauen, den Hafen von Ostia vertiefen, den Isthmus von Korinth 
durchstollen. Und natiirlich neue Kriege: gegen Daker, Armenier 
und den ganz grollen, den alexandergleichen Zug gen Osten, gegen 
das Partherreich. 

Caesars Plane zur Urbanistik, Infrastruktur, Architektur in Rom 
und Reich zeigen auch hier den Strategen, der im Weltmallstab und 
doch praktisch plant. 

Durchgesetzt hat er selbst nur die neue Zeitrechnung. Ais Pontifex 
maximus schaffte er, wie bekannt, das republikanische Jahr mit 
seinen umstandlichen Schalttagen abo Der Agypter Sosigenes be-

81 Sueton, Jul. 59: ne religione quidcm ulla a quodam incepto absterritus 
umquam vel retardatus est. - Diese Rubrik Suetons ist in dem groBen 
Standardwerk tiber Caesar und die Religion von St. Weinstock, Divus 
Iulius, Oxford 1971, nicht behandelt. 

82 Casso Dio 43, 49,3; vgl. Plinius, naturalis historia 7,121. 
83 P. Zanker, Forum Romanum. Die Neugestaltung durch Augustus, Tiibingen 

1972, S. 7. 
84 Sueton, luI. 44; vgl. Casso Dio 43, 23; Appian, b. c. 2,102. 
85 Vielleicht sind die Maflnahmen Haussmanns zu vergleichen, der im Geiste 

Napoleons den stadtischen Urwald Paris roden, strategisch beherrschbar 
und fiir Barrikaden ungeeignet machen wollte. 

85 Vgl. H. Cancik, Rome as Sacred Landscape. Varro and the End of Republican 
Religion in Rome; in: Visible Religion 4/5 (1985/85), S. 250-255. 

87 Sueton, luI. 44: nam de ornanda instruendaque urbe, item de tuendo am
pliandoque imperio plura ac maiora in dies destiT/abat. - Vgl. Seneca, Here. 
Oet., Prolog; Statius, Silvae 4, 3. StraBenbau, Umleitung von Fliissen, 
Abgraben von Quellen, Zuschtitten von Siimpfen etc. ist standige Arbeit 
der Legionare. 
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rechnete ihm das Sonnenjahr auf365 Tage.88 So schaffte er Ordnung 
in der Zeit. Caesar mull einen grollen Stab beschaftigt haben. Einer 
seiner Ingenieure ist uns, wie Paul Thielscher eruiert hat, gut be
kannt:89 L. Mamurra, Spezialist fUr Artillerie. Er ist identisch mit 
Vitruvius, des sen Werk iiber .Architektur< wir immer nur in Buch 
Ill, iiber die Tempel, ihre Symmetrie und verschiedenen Saulen
arten, gelesen habell. Der Hohepunkt des Werkes aber ist das letzte, 
das zehnte Buch: uber die principia und rationes der Maschinen. 
Seine Maschinen sind vor allem Kriegsmaschinen: Katapuite, Bal
liste, Widder, Skorpione, Kraniche, Schildkroten, Raben etc. - das 
erinnert sehr an moderne Deck- und Propagandanamen fUr Kriegs
maschinen wie Leopard, Marder u.a. Vitruvs StH klingt gelegentlich 
caesarisch:90 "Aile Abmessungen dieser Kriegsmaschinen werden 
berechnet (ratiocinantur) aus der vorgegebenen Lange des Ge
schosses, das diese Maschine schiellen soli, und die Grolle des 
Durchmessers der Bohrungen in den Kammer, durch welche die 
Sehnenstrange gezogen werden, die die Arme enthaiten, betragt 1/9 
davon .... Die oberen und unteren Querschwellen der Kammer, 
Peritrete genannt, seien: Dicke 1 K, breite 13/ 4 K, an den Enden 
1112 K. Rech ter und linker Seitenstander ohne Zap fen 4 K hoch, 518 K 
dick ... « Das ist romische Hochtechnologie, gut geeignet als Begleit
text zur Caesarlekture. Vitruv schliellt sein Buch mit den Worten: 
Quas potui de mach in is expedire rationes pacis beUique temporibus 
et utilissimas putavi, in hoc volumine perjeci, "die Methoden des 
Maschinenbaus in Friedens- und Kriegszeiten, die ich zu schildern 
imstande war und die ich fUr die niitzlichsten hieit, habe ich in dem 
vorliegenden Buch eingehend behandeit«.91 

Die Brucke uber den Rhein soli er gebaut und Caesar den Bericht 
uber die ratio pontis mindestens vorformuliert haben.92 Wie Colu
mella die okonomischen, so zeigen die zehn Bucher, die der oberste 
Heeresingenieur (magister jabrum) Caesars, L. Vitruvius Mamurra, 
uber "Architektur« geschrieben hat, die technologischen Voraus
setzungen fUr Caesars Siege uber Mensch und Natur. 

88 Appian, b. c. 2, 154; Casso Dio 45, 26; Macrob., Sat. 1, 16, 59: nam lulius 
Caesar . .. ab Aegyptiis disciplinis hausit. 

89 P. Thielscher, in: Paulys Realencyclopadie der class. Altertumswissen
schaft, Bd. IX, A 1 (1961) S.V. Vitruvius, Sp. 419-481; C. Fensterbusch, 
Einleitung zu Vitruv, Zehn Bucher uber Architektur, Darmstadt 1964, S. 1 ff. 
Vitruvs Arbeiten beginnen etwa 55 v.Chr.; seit 58 ist er in Caesars Heer. 

90 Vitro 10,10 (nach Fensterbusch). 
91 Vitro 10, 16, 12, Ubersetzung Fensterbusch (s. Anm. 89). 
92 Vgl. Abschnitt 5.2; Richter, Caesar (s. Anm. 5), S.65; auch in 8C2, 8-10 

vermutet Richter (a.a.n.) die .Feder« des Mamurra. 
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5. Romisches Militiir und okzidentaler Rationalismus 

Caesars ,Gallischer Krieg< ist, wie unsere Wortgeschichte und Text
erkliirungen andeuten soil ten, nicht Abenteuer noch Gemetzel, son
dern ein Werk 'r6mischer Rationalitiit<.93 Der ProzeB, wie »ganz 
Gallien« r6misch wurde, und die Darstellung dieses Prozesses sind 
Ergebnisse r6mischer ratio, militiirischer und sprachlicher disci
plina. 

Die rationale Durchdringung zeigt sich auf allen Ebenen des Tex
tes, in W6rtern, Siitzen, Satzgruppen, Komposition. Deshalb gibt es 
bei Caesar so viele A. c. i. und Siitze innerer Abhiingigkeit, durch 
deren Konstruktion dem SchUler und Leser die caesarische Ratio
nalitiit einverleibt wird. 
Die Tatsachen Caesars sind erkannte Sachverhalte:94 

»AIs Caesar h6rte, erfuhr, spiirte, sah, daB ... « 

»AIs Caesar erkannt hatte, daB ... « 

»Nachdem diese Dinge aber erkannt worden waren, beschloB er ... « 

Die Natur ist mit dem Auge des Feldherrn gepriifte Natur: Geliinde; 
Raum wird nach Tagesmiirschen gemessen, Zeit ist Medium der 
Interaktion. Die Berichte Caesars sind durchsetzt mit Reflexion, mit 
unabliissiger Planung und Kontrolle, Beobachtung der Wirkung und 
Reaktion des Gegners, dessen Unberechenbarkeit eingeplant wer
denmuB.95 

So wird das Buch nach Thema, Komposition und narrativer Tech
nik, durch Syntax und Wortwahl zu einer genauen Abbildung des 
Unternehmens »Gallischer Krieg«, eines militiirischen Intellektes 
und r6mischer Rationalitiit. 

Diese Gesamtinterpretation fiigt sich in die Kulturgeschichte 
Roms. In den Jahrhunderten urn die Zeitenwende, als h6chste politi
sche und 6konomische Macht in Rom konzentriert wird, zeigen sich 
in Lebensstil und Weltbild Ziige einer ,friihneuzeitlichen< Kultur. 
Unter den Stichworten ,Naturbeherrschung< und 'moralischer Rigo
rismus< lassen sich hierzu folgende Merkmale zusammenstellen:96 

95 Zur Einfiihrung dieses Ansdruckes, desscn Schw ierigkeiten mir bewullt 
sind, vgl. Cancik, R6mische Rationalitat, in: Forum Rcligionswissenschaft 
1 (1979), § 7.1, hier S. 75. 

94 H. Frankel CUber philologische Interpretation am Beispiel von Caesars 
Gallischem Krieg (1955), in: D. Rasmussen (Hg.), Caesar, Darmstadt 1976, 
S. 172ff.) hat daraufhingewiesen. Umso merkwiirdiger ist, dall Frankel zu 
BO 3,28 bemerkt: »lntellegebant ist fiir Caesars Stil typisch, aber fUr unser 
Gefiihl sehr iiberfliissig; in einer deutschcll Ubersetzung mull es unter
driickt werden« (S. 173). 

95 Vgl. Abschllitt 2.3. 
96 Ausfiihrliche Darstellung und Bclege bei Cancik, R6mische Rationalitat (s. 

Anm. 93, §4; §5.5; § 7, hier S. 45-47,62-64,67-69, 73ff.). 
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I. Naturbegrifj 
(1) Die Ordnung der Natur ist erkennbar (foedera, lex, iura na

turae). 
(2) In Kosmos und Geschichte gibt es Bewegung, Entwicklung, Fort

schritt (progredi). 
(3) Zivilisatorische Hochstimmung: ratio omnia vincit- artes auge

scunt.!J7 »Die ratio des Menschen besiegt alles - die Ktinste 
vermehren sich.« 

(4) Naturwissenschaft und Philosophie liefem umfassende und de
taillierte Weltbilder. 

(5) Das Verhaltnis zur Natur ist militant: Sie wird besiegt, ver
bessert, gezahmt; der Mensch ist "Herr« tiber die Welt und die 
Tiere: ./lens animal ceteris imperaturum - »ein weinendes Tier 
ist das Menschenkind und wird doch tiber die anderen befeh
len«.98 

II. Moral 
(1) Arbeit (labor) ist ein verbreiteter, wichtiger und positiver Be

griff; er ist in Caesars ,Commentarii< aullerordentlich haufig 
und meint Krieg als (korperliche) Leistung (Maschinen, Strallen 
bauen, Lager anlegen, Belagerungswerke errichten u.a.). 

(2) ,Beruf<: Auch der Soldat hat eine feste Rolle, einen Platz in der 
Gesellschaft, eine Karriere, Pflichten (ojjicia), Tugenden (Fe
stigkeit, Gehorsam, Furchtlosigkeit, Bescheidenheit, Hochher
zigkeit etc.): ein >Sakrament< bindet ihn an Feldherrn, Heer und 
Volk. 

(3) Systematik der LebensfUhrung und ihre Kontrolle: ratio vitae. 
(4) , Innerweltliche Askese<: disciplina, continentia, abstinentia. 
(5) Tatkraft, ausgreifende Energie - virtus ist die Spitze der Moral: 

die »Grenzen erweitern«, »das Imperium mehren«, »die Macht 
Roms vergrollern«. 

Die romische Kultur hat zur Zeit Caesars Frtihformen eines tech
nischen Bewulltseins entwickelt; Moral und Charakter der Romer, 
immer schon als ntichtem, ktihl, pragmatisch, phantasielos, unmy
thisch bekannt, zeigen einen 'puritanischen< Einschlag; daher der 
,friihneuzeitliche< Charakter der romischen Kultur. 

Die militarische Rationalitat, deren bedeutendstes und wirkungs
vollstes Zeugnis fUr uns C. Iulius Caesar geworden ist, bildet einen 
zentralen Teil dieser Kultur, ihres Weltbildes, ihrer Moral. Deshalb 
mull die Frage, wie der »modeme okzidentale Rationalismus« ent-

97 Manilius, Astronomicon4, 932; Lukrez 5, 332ff. 
98 Ovid, Metamorphosen, 1, 76f.: Sanctius his animal mentisque capacius 

altae/deerat adhuc et quod dominari in celera posset. - Plinius, Naturalis 
hisloria 7, pra~f 3. 
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standen sei, mehr, als Max Weber es getan hat, die Beziehungen von 
Krieg und Geist berucksichtigen.99 Caesar und die Geschichte seiner 
Schlachten, seiner Schriften, seiner Sprache und seines Ruhmes im 
Abendlande und in der Schule kann hierfiir als Modell und als 
Leitfaden dienen. 

Diese Geschichte hat in unseren Tagen einen neuen Hohepunkt 
erreicht in dem hoffnungsvollen Satz:1OO 

"US sont fous, les Romains« - "die spinnen, die Romer«. 
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Militia perennis 
Typologie und Theologie der Kriege Roms 

gegen Veji bei T. Livius1 

1 Der geschichtliche Sachverhalt und seine 
historiographische Konstruktion 

1.1 Chronologie 

Die einst von Etruskern beherrschte Stadt Veji lag etwa dreieinhalb 
FuBgiingerstunden nordlich von Rom. Sie kontrollierte, so heiBt es, 
im sechsten bis fiinften Jh. v.Chr. die Tibermiindung, die Salzge
winnung am Meer und die Verkehrswege ins Inland? Die Kiimpfe 
der latino-etruskischen Stadt Rom mit den Vejentern begannen unter 
»Romulus« (Liv. 1,15) und endeten im Jahre 396 v.Chr. mit der Zer
stiirung der Stadt. Durch die Annexion ihres Territoriums verdop
pelte Rom sein Staatsgebiet.3 Der Stadtstaat Rom war zu einem 
Territorialstaat mit einer zentralen Stadt mutiert. 

Eine knappe Ubersicht moge die wichtigsten Ereignisse verge
genwiirtigen: 

478 Untergang der gens Fabia durch die Vejenter an der Cremera; 
bellumfamiliare (Liv. 2,48-50). 

474 Vierzigjiihriger Waffenstillstand zwischen Rom und Veji (Liv. 
2,54). 

436 Aulus Cornelius Cossus erschliigt Lars Tolumnius, den Konig 
von Veji; Einnahme von Fidenae (vergleiche zu 426); Ende des 
Konigtums in Veji, Ubergang zu gewiihlten Jahresbeamten; eine 
gens 1blumnia ist in Veji bis ins 3. Jh. v.Chr. nachweisbar. 

429/428 Einfiille der Vejenter aufromisches Gebiet (Liv. 4, 30, 5). 
427 Kriegserkliirung an Veji durchfetiales (Liv. 4,30, 12ff.). 
426 Veji greift Fidenae an (Liv. 4,31-32); Schlacht bei Fidenae, Nie

derlage der Etrusker; Rom gewinnt Fidenae. 
425 Waffenstillstandsvertrag aufzwanzig Jahre (Liv. 4,35,2). 
407-396 Der letzte Krieg Rom-Veji (Liv. 4,58-5,23). 

1 lch danke Andreas Bendlin und Michael Mohr fUr Hilfe und Kritik. 
2 »Thcre is, however, a lack of trustworthy about this trade« (Harris, 5.41, 

Anm. 2, mit Hinweis auf J. Le Gall, Le Tibre, fleuve de Rome dans ]'anti
quite, Paris 1953, 5.56). 

3 K.-J. Beloch, Riimische Geschichte. Bis zum Beginn des punischen Krieges, 
Berlin 1926, 5.620: Wachstum des riimischen Territoriums auf ca. 
1500kIn2 . 



124 ROMlSCHE RATIONALITAT UND IHRE DlALEKTIK 

399 Das erste romische lectisternium (Cn. Piso bei Liv. 5,13). 
398 1. Gesandtschaft nach Delphi (Liv. 5, 15; aus Fabius Pictor?). 
396 (Nach lateinischen Quellen:) M. Furius Camillus erobert und 

zerstort Veji (23. Juli: Neptunalia in Rom?); ZerstOrung der Groll
terra cotten von Apollo, Hercules, Hermes, GoUin mit Kind durch 
die Romer (Fragmente in Rom, Villa Giulia); Uberfiihrung der 
Kultstatue der Uni von Veji nach Rom, Aventin. 

394 2. Gesandtschaft nach Delphi. 
390 (Nach lateinischen Quellen:) Die Gallier in Rom (griechische 

Quellen: Sommer 387/386) 
387 Auf dem ager f/eiens werden die romischen tribus Arnensis, 

Sabatina, Stellatina, Tromentina eingerichtet. 
Kaiserzeit: Municipium f/eiens (Strabo 5, 226; Plin. nat. 3, 52; CIL 11, 

3797. 3805. 3808). 

1.2 Die Typologie des Livius 

1.2.1: Die Kriege zwischen Rom und Veji hat T. Livius, unter Benut
zung iHterer Quellen, in der ersten Pentade seines Geschichtswerkes 
dargestellt; sie wurde urn 25 v.Chr. publiziert. Das augusteische 
Publikum ist also der erste Leser dieses monumental en Werkes. 
lnnerhalb und aullerhalb dieser Groll form gibt es Monumente und 
Traditionen, die nach Alter, Form und Adressaten sehr verschieden 
sind und auf verschiedene Weisen tradiert wurden: die fabische 
Gentiltradition, Vertrage, die Weihinschrift des Cossus im Tempel 
der luppiter Feretrius (Liv. 4,20) und die - zu vermutende - Dedika
tionsinschrift am Tempel der luno Aventina; die unfallbaren annales 
maxim~ Archive von Priesterschaften, Triumphalfasten des Capito
linischen luppiter-Tempels, die Fasten der feriae Latinae;4 und 
schlielllich die literarischen Fassungen, die Livius unmittelbar be
nutzte: die alteren Annalisten, vielleicht Fabius Pictor und Piso, C. 
Licinius Macer und Valerius Antias. Es ist unklar, wie weit die 
Typologie des Krieges, die Livius in der Darstellung der Ausein
andersetzung zwischen Rom und Veji entwickelt hat - beZZumfami
tiare, Raubkrieg, innerer Krieg, Vernichtungskrieg, in diesen Quel
len angelegt oder vorgegeben war.5 Dionys von Halikarnass6 und 

4 a) Liv. 4,30,13: Kriegserklarung durch die Fetialen; b) Liv. 4,34,6: beachte 
den Wortgebrauch von classis; c) Liv. 5,13: lectisternium; vgl. Dion. Hal. 
12,9; gemeinsame QueUe: Piso; Archiv der Duoviri sacris faciundis?; d) Liv. 
5, 17,2:fastiferiarum Latinarum - vermittelt durch annales maximi? 

5 Anregungen fUr Livius waren vor aUem aus Polybius und Licinius Macer zu 
erwarten. Rawson halt die Verwendung der annales maximi als direkte 
QueUe bei Livius fUr sehr unsicher; sie auBert sich aber nicht zu den 
vejentischen Passagen. Soltau analysiert S.173ff. die QueUen des fUnften 
Buches; er identifiziert trojanische Motive; Licinius Macer bilde die Quelle 
fUr die »popularen« Motive - »demokratischer Bericht Macers« - in 5,2. 

6 Antiquitates Romanae 12,9-12,16; 13,3. 
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Plutarch (vita Camilli) schildern - teilweise unter Benutzung des 
Livius - dieselben Vorgiinge; die Entwicklung der Kriegsformen und 
damit die Geschichte des Krieges, wie Livius sie konstruiert hat, 
ubernehmen die griechischen Autoren nicht. In seiner Darstellung 
der Kriege zwischen Rom und Veji entwickelt Livius die folgende 
Reihe der verschiedenen Arten kriegerischer Auseinandersetzun
gen (genera militiae).7 

a) heroischer Zweikampf der FUhrer: .Liv. 4, 20, 6: A. Cornelius 
Cossus gegen Lars Tolumnius; Livius betont, daB diese Art der 
Kriegfiihrung selten sei.s 
b) Raubzuge - Einfiille: Liv. 1,15: (T/Cientes) injines Romanos ex
cucurrerunt populabundi magis quam iusti more belli; 2, 48, 5: Ex eo 
tempore neque pax neque bellum cum veientibus juit, res proxime 
jormam latrocinii venerat.9 

c) bellumjamiliare der gens Fabia: Liv. 2, 48,8-9: Thm Fabia gens 
senatum adiit. Consul pro gente loquitur: »Nostrum id nobis velut 
jamiliare bellum privato sumptu gerere in animo est res publica et 
milite illic et pecunia vacet.« Gratiae ingentes actae. 
d) Bellum iustum mit begrenzter Dauer im Unterschied zu Raubzu
gen. \0 

e) Militia perennis - der ganzjiihrige Kriegsdienst: Liv. 5,2, 8: Hoc 
neque reges ... neque importunos decemviros iniunxisse servitutis, 

7 Liv. 5,6,9; vgI. 2,48,5: Res proximeformam latrocinii venerat. Zur militiiri
schen Begriffsbildung bei Livius vgI. das bellum civile der Romer gegen die 
»blutsverwandten. (consanguinitas) Latiner, Liv. 8,6,15ff.; 8,8,2: Fuit au
tem civili maxime bello pugna similis adeo nihil apud Latinos dissonum ab 
Romana re praeter aminos erato Es folgt ein Exkurs zur romischen Militiir
geschichte: Clipeis antea Romani usi sunt, dein postquam stipendiariifacti 
sunt, scuta pro clipeis fecere ... Sowohl die militiirgeschichtliche wie die 
typologische Betrachtungsweise wird von Livius genutzt. Die Typenbil
dung war ihm bekannt aus der Verfassungsgeschichte; vgI. 3,33,1: mutatur 
forma civitatis (sci!, yom Consul at zum Decemvirat). Livius kennt auch 
Polybios (vg!. Polyb. 6: Typen und Abfolge der Verfassungen). Er unter
scheidet die genera militiae (Liv. 5,6,9). 

8 Vg!. 1,10.5 (Romulus und die spolia opimafiir Iuppiter Feretrius); vg!. Plut., 
Marcellus 7,3: M. Claudius Marcellus erringt 222 spolia opima; vg!. Casso 
Dio 51,24: der Fall Licinius Crassus. 

9 Liv. 4,30,5: T<eientes in agrum Romanum excursionesfecerunt; 2,49,9-2,50: 
incursiones in agros, subiti impetus, populationes - Verheerungen - prae
dantes. 

10 Liv. 1,15: populabundi magis quam iusti more belli;4,30,13ff. (427 v.Chr.): 
Thnc quoque ne conj'estim bellum indiceretur neve exercitus mitteretur, 
religio obstitit; fetiales prius mittendos ad res repetendas censuere ... 
Controversia indefuit utrum populi iussu indiceretur bellum an satis esset 
senatus consultum. Pervicere tribuni denuntiando impedituros se dilec· 
tum ... 
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ut perennem militiamjacerent. Das Ende dieser Auseinandersetzung 
erzeugt eine neue Art von Krieg. 

Zehn Jahre solI er gedauert haben, wie der trojanische Krieg. 
Ausdrlicklich wird das mythische Exempel zitiert (Liv. 5, 4, 11). 
Ohne Unterbrechung wurde gekampft, im Sommer und im Winter, 
wie »niemals zuvor«.11 Die Entwicklung zu einem stehenden Heer 
zeichnet sich abo Der zeitlich begrenzte Feldzug zwischen Aussaat 
und Ernte wurde so zur militia per-ennis. Da die Krieger aus diesem 
Grunde ihre Felder nicht bestellen konnten, erhalten sie, erstmals in 
der romischen Militargeschichte, nicht nur nach dem Siege Beute 
und gegebenenfalls Land, sondern schon wahrend des Krieges einen 
regelmafiigen Sold. Der Krieg wird so ein geregelter, staatlich durch 
Wehrsteuer gesicherter Erwerbszweig. Das Thema Sold und Wehr
steuer ist ein Leitmotiv der gesamten livianischen Darstellung des 
vejentischen Krieges. So wird der letzte Krieg urn Veji, nach Livius, 
eine res nova - ein neuer Typ von Krieg. Wieder fiihrt Livius typolo
gische Begriffe ein: das Blirgerheer wird wie ein SOldnerheer: mer
cennarius miles (Liv. 5, 4, 8).12 Seine Darstellung der Kampfe zwi
schen Rom und Veji zeigt die »Geschichtlichkeit des Krieges«. 

Dieser letzte Krieg gegen Veji ist hochste Rationalitat, schwere, 
andauernde Arbeit, Tag und Nacht, liber und unter der Erde. 13 Hier 
ist zu lernen, wie Krieg organisiert sein mull: zeitsparend, diszipli
niert, arbeitsteilig, effizient, rationel!. Das Produkt des Unterneh
mens ist nicht irgendein Sieg, sondern die Vernichtung einer Stadt, 

11 Die Neuheit wird betout in Liv. 5,2,1-6; 5,4,5. 
12 Liv. 4,59,11 und 60,6: Additum deinde omnium maxime tempestivo princi

pum in multitudinem munere, ut ante mentionem ullam plebis tribuno
rumve decerneret senatus, ut stipendium miles de publico acciperet, cum 
ante id tempus de suo quisquejunctus eo munere esset. 4,60,6: Patres bene 
coeptam rem perseveranter tueri, conjerre ipsi primi; et quia nondum 
argentum signatum erat, aes grave plaustris quidam ad aerarium conve
hentes speciosam etiam conlationemjaciebant. 
vgl. 5,5,4: Area militantibus constituta sunt; 5,7,12: Sold fUr Freiwillige; 
5,10: Erhohung der Wehrsteuer; 5,12,7; 5,20,5: Beute und Sold; Eintreibung 
der Wehrsteuer von tribuni plebis verhindert: 5,12,1. 7. Diodor 14,16,5: 
»Damals beschlossen die Romer zum ersten Mal, den Soldaten pro Jahr 
Geld zu geben eis eph6dia - zur Wegzehrung.« 

13 Liv. 5,2,7: militem Romanum in opere ac labore ... durare (vor Veji); 
5,5,5-6: die Belagerungswerke (munitiones, turres, vineas, testudines); 
5,5,8: keine iactura temporis durch militia continuata. Liv. 5,19,8. 9-11: 
Omnia ibi summa ratione consilioque actajortuna etiam utjit secuta est ... 
(9) ... a procursationibus quae multae temere inter murum ac valium 
jiebant, edicto ne quis iniussu pugnaret, ad opus milites traducti. Operum 
juit omnium longe maximum ac laboriosissimum cuniculus in arcem ho
stium agi coeptus. Quod ne intermitteretur opus neu sub terra continuus 
labor eosdem conjiceret, in partes sex munitorum nUmerum divisit; senae 
horae in orbem operi attributae sunt; nocte ac die ... 
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ihr Untergang, das definitive Ende (excidium, occasus, finis Veio
rum). 14 

1.3 Der Krieg als »Medizin« der Viiter fUr das Yolk 

Die romischen Krieger yom Lande und aus der Stadt, die Armen, die 
Zugezogenen, das Yolk sehen in dem neuen Krieg gegen Veji, den der 
Altadel Roms, die »Viiter«, angezetteit haben, nur eine Fortsetzung 
der innenpolitischen Auseinandersetzung (»Stiindekampf«) mit an
deren Mitteln. Der eigentliche Krieg, so sagt die plebeische Tradi
tion bei Livius, sei der Krieg zwischen Viitern und Volk,t5 die »Ver
schworung der Patrizier«.16 Die Patrizier Sergius und Verginius hiit
ten vor Veji eine Niederiage provoziert, urn den Krieg zu verHingern 
(bellum trahere).17 Der Consul Appius Claudius (471 v.Chr.) provo
zierte aus »HaB« auf die Plebs eine Niederlage. 18 Wahrend des Strei
tes mn die Wahl von Plebeiern zu Consuln kommt die Nachricht von 
iiuBeren Feinden:19 »Erfreut horten es die Viiter ... so sehr zogen sie 
sogar einen unglucklichen Krieg einem schmachvollen Frieden vor 
... (sie hofften), daB unter dem Liirm so vieler Kriege die Reden der 
Tribunen verstummten.« Kriege sollen Volksversammlungen ver
hindern.20 

DamH werden zwei weitere Typen gewaltsamer Auseinander
setzung in die Darstellung hineingezogen, coniuratio und bellum 
civile. Die tribunizische Tradition behiilt noch in der livianischen 
Fassung ihren Eigensinn. 

Die »viiterliche« Tradition dagegen, wie sie Plutarch besonders 
schon gestaltet hat, sieht in der militia perennis eine »Medizin« 
gegen die Krankheiten im Innern.21 Camillus plant die Belagerung 
von Falerii: »Er wollte die Burger abnutzen (tribein) und ablenken, 
damit sie nicht muBig daheim herumsiiBen und Hetze und Aufruhr 
trieben (demagogeisthai kai stasiazein). Passend namlich haben die 
Romer immer wieder diese Medizin (pharmakon) benutzt, wie die 

14 Vgl. den Titelsatz Liv. 5,1,1: Pace alibi partaRomani Veiique in armis erant 
tanta ira odioque ut victis jinem adesse appareret. Die Beute aus diesem 
Krieg ist graDer als die aus allen friiheren Kriegen zusammen (5,20,1). 

15 Liv. 4,58,12: maximum bellumpatribus cum plebe esse. 
16 Liv. 5,11,9 (vierte Rede der tribuni plebis): resistere conspirationi pa-

triciorum. 
17 Liv. 5,11,8. 
18 Vgl. Liv. 2,58-59. 
19 Liv. 4,1,4f.: Laeti ergo audiere patres ... adeo vel injelix bellum igno

miniosae paci praejerebant ... ut inter strepitum tot bellorum conticesce
rent actiones tribuniciae. 

20 Liv. 4,5,3; vgl. 4,54; 5,17,10; 6,34,1 (Quelle Licinius Macer). 
21 Plutarch, Camillus 9,2; vgl. Cam. 40,2. 
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Arzte, und die stOrenden Krankheiten (taraktika pathe) des Staates 
nach aullen abgewendet.« 

Dies ist klassische Herrschaftstechnik, in einem Gleichnis ein
priigsam veranschaulicht. Die Metapher »Krankheitl Aufruhr« be
nutzt Livius in der Fabel des Menenius Agrippa iiber den Streit der 
Glieder des Korpers gegen den Magen.22 Die Krankheit der Stadt 
(n6sos p6leos) ist ein schon im Athen des fUnften Jahrhunderts 
bekanntes Bild.23 Der Patrizier Appius Claudius benutzt das Bild in 
seiner - von Livius komponierten - Rede gegen die Volkstribu
nen.24 

2 ReligiOse Motive und theologische Konstruktion 

2.1 Zum Begriff»Geschichtstheologie« und seiner Anwendbarkeit 
auf die Geschichtsschreibung des Livius 

Der Ausdruck »Geschichtstheologie« ist jung, anspruchsvoll und 
unklar.25 Er wurde, als Reaktion auf die seit dem achtzehnten Jahr
hundert aufbliihende Philosophie der Geschichte, innerhalb der jii
disch-christlichen Religion entwickelt. Dall der Ausdruck auf antike 
und nicht-christliehe Religionen iibertragen werden kann, wird ge
legentlich bestritten.26 

FUr die Zweeke dieses Versuchs sei »Gesehichtstheologie« ver
standen als eine Spekulation, die auf der Grundlage religitiser Vor
stellungen, unter Hinzuziehung philosophischer, historiseher, na
turwissensehaftlieher Verfahren und Erkenntnisse, verallgemei
nert, typisiert, wertet, Zusammenhiinge erkennt oder herstellt, Sinn 
und Zweek vermittelt. 

Die Konzentration auf diese religiosen und theologisehen Motive 
bei Livius darf nieht den Eindruek erweeken, dall sie der themati
sehe Mitte- oder Hohepunkt des bellum Veiens bei Livius sind. Zwar 
stehen in der gelehrten Literatur die Ableitung des Albaner Sees, der 
»Raub« der Innereien von einem veientisehen Opfer, die evocatio 
und translatio der Iuno Regina und das delphische Orakel sehr im 
Vordergrund und dazu die Frage, ob hier oder dort etruskisehe 

22 Vgl. Liv. 2,32 (494 v.Chr.). 
23 Aischylos, Agamemnon 848; vgl. Platon, leg. 5, 736a. 
24 Liv. 5,3,6; 5,5,12. 
25 Voltaire, Philosophie de l'histoire, 1765; .Heilsgeschichte«, 1841 bei J.C. v. 

Hofmann; .Geschichtstheologie«, 1913; Nachweise: H. Cancik, Art. Ge
schichte, in: Handworterbuch religionswissenschaftlicher Grundbegriffe 
Bd. 2, hrsg. v. H. Cancik, B. Gladigow u. M. Laubscher, S. 491-500, und ders., 
Art. Geschichtsschreibung in: M. Gorg, B. Lang (Hrsg.), Neues Bibel
lexikon Lieferung 5, Zurich 1991, Sp. 813-822. 

26 Vgl. Cancik 1983, § 1.3 zur Begriffsbildung. 
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Quellen zu entdecken seien.27 Aber: die Untersuchung der Komposi
tion und die Bestimmung des Themas zeigen, dafi die religiOsen 
Elemente und die aus ihnen erdachte Konstruktion nur ein Thema 
neben anderen stellen. Nach Umfang und Reflexion ist die res nova 
und die Verquickung von seditiolconcordia inn en und Sieg/Nieder
lage/Krieg draufien das primare Thema und das Hauptinteresse des 
Livius. 

Krieg und Religion dienen bei Livius allgemein der Integration 
einer heterogenen und uneinigen Biirgerschaft,zs Deshalb schildert 
er, mitten im Krieg, ausgiebig die soziale Harmonie und allgemeine 
Freude beim ersten romischen lectisternium (399 v.Chr.). Die neue 
Form von Krieg, die Vernichtung einer Stadt und der Wandel Roms zu 
einer »Territorialmacht« erfordern aber zusatzliche Sinngebung und 
Rechtfertigung. Aus diesem Grund hat der Krieg gegen Veji ein 
weiteres StUck romischer Geschichtstheoiogie entwickelt. Sie dient 
den Kollektiven ("Staaten«) zur Sinngebung, Rechtfertigung und 
Entlastung bei der ZersWrung und gegebenenfalls »Ausli:ischung« 
anderer Kollektive.29 

2.2 Die religiosen und theologischen Elemente bei Livius (Buch V) 

Der lange und neuartige Krieg hat, ahnlich wie spater die hannibali
sche Krise (217 v. Chr.), eine grofie Anzahl von sakralen Mal3nahmen 
notwendig gemacht. Die Tradition dieser Orakel, Siihnung von Vor
zeichen, Kulteinrichtungen in den annales und commentarii der 
Magistrate und Priester ist sicher. Hierauf baut - unklar zu welcher 
Zeit - die Spekulation ein zusammenhangendes »System«, das wir 

27 Bloch anaiysiert nur Livius 1 und beschiiftigt sich nicht mit VejL Harris 
S. 13 kann keine etruskischen Quellen in der Veji-Geschichte entdecken, 
wiihrend Gage solche im Bericht des Livius verborgen sieht. Ferri identifi
ziert die Juno Regina von Veji mit der etruskischen Uni Turan. 

28 Vgl. Liv. 5,13,7-8 (das erste leetis tern ium, 399 v.Chr.); Dion. Hal. 12,9 
(QueUe: Piso); vgl. Liv. 1,19,4: (Numa) ... ne luxuriarent olio animi, quos 
metus hostium diseiplinaque militaris eontinuerat, omnium primum rem 
ad multiludinem imperitam et illis saeeulis rudem efJieacissimam deorum 
metum iniciendum ratus est. Vgl. Poiybios 6,56,6-11. 

29 a) Komposition: Liv. 5,1,1 (Titelsatz): Pace alibi parta Romani veiique in 
annis erant tanta ira odioque ut vietis fines adesse appareret. - Liv. 5,22,8 
(Nekroiog): Hie veiorum occasusfuit, urbis opulentissimae Etrusci nomi
nis, magnitudinem suam vel ultima clade indicantis, quod decem aestates 
hiemesque continuas circumsessa cum plus aliquanto caldium intulisset 
quam aecepissel, postremo iamfato quoque urgente, operibus tantum, non 
vi expugnata est. - Vgl. Dion. Hal. 12,13,2: prorrizon anelein - (Veji) in der 
Wurzel zerstiiren. 
b) oppida devota: Macrobius, Sat. 3,9,13: In antiquitatibus autem haec 
oppida inveni devota: Histonios Fregellas Gavios veios Fidenas. 
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»Geschichtstheologie« nennen wollen. - Folgende Elemente sind bei 
Livius zu finden: 

1) Divination 
a) Allgemein: et prodigia procurata et vatum responsa et Pythicae 

sortes notae; prodigia multa. 
b) Opferprodigien: exta rapere. 
c) Die libri Sibyllini (= jatales) Roms empfehlen das erste lecti

sternium in Rom. 
d) Disciplina Etrusca; vates - haruspex Veiens; libri jatales 

(-Etrusci): Ansteigen des Albaner Sees wegen Fehler bei den jeriae 
Latinae. 

e) Ein delphisches Orakel wegen des Ansteigens des Albaner 
Sees. 

2) Kult 
a) Procuratio prodigiorum. 
b) Instauratio ludorum / jeriarum Latinarum. 
c) Raub der Innereien eines veientischen Opfers. 
d) Lectisternium. 
e) (Devotio Veiorum).30 
f) Vota imperatoris: (a) ludi magni; aedemMatrisMatutae rejicere 

et dedicare; (b) decima pars praedae Apollini. 
g) Evocatio und UberfUhrung. - Juno wird so ein pignus imperii; 

Gegensatz: die Verteidigung des Capitols und Auslagerung nach 
Caere. 

h) supplicatio in quadriduum.31 
i) »Adventus imperatoris«; triumphus. 
j) Restitutio, terminatio, expiatiojanorum. 
k) Weihegabe nach Delphi (pars decima).32 

3) Theologie 
a) Typologie der Kollektive (Stiidte, Volker): Rom - Veji; Rom -

Troia; das alte - neue Rom. 
b) Typologie der Grunder: conditor alter (5,49, 7),jatalis dux (5, 

19,2); der Name »Camillus«. 
c) Zahlenspekulation (5, 40,1: 360 Jahre gleich ein »groBes Jahr«); 

zehnjiihrige Belagerung Troias - zehn Generationen lang Streit mit 
Veji.33 

50 Macr. sat. 5,9,13. 
31 Liv. 5,23,2 (quot dierum nullo ante bello). 
32 Liv. 5,25,7 (vom bewegJichen und unbeweglichen Gut); in partem praedae 

vocati dei: 5,21,5. 
33 Dion. Hal. 12,14. Vgl. Verg. Aen. 1,263ff.: 3-50-500/sine fine (s. Cancik 1985 

§ 1.1.3; §2.1). 
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d) Ira deum (5, 15,9) 
e) Fatum Ifata:acht Belege.34 

2.3 Die Aufgabe der geschichtstheologischen Konstruktion bei 
Livius 

Die von Livius im fUnften Buch entwickelte, beziehungsweise be
nutzte Geschichtstheologie erfUllt folgende Aufgaben: 
Ein groBer Vergangenheitsraum wird geordnet, als ein zielgerichte
ter ProzeB konstruiert, der in die Zukunft verlangert werden kann: 
Von »Romulus«, unter dem die Kampfe mit Veji begannen, 360 Jahre 
lang, bis zum Ende von Veji im Jahre 396 und der »Neugriindung« 
Roms durch Camillus (Liv. 6,1). 
Die Vernichtung von Veji wird erklart als (a) notwendig, (b) end
giiltig, (c) schon langst von den fata vorgesehen; ein »groBes Jahr« 
(360 namrliche Jahre) nach der Griindung Roms ist Veji am Ende 
(395 + 360 ergibt 755 v.Chr.). 
1m Gegensatz zu Veji wird Rom im Galliersturm, den Livius als 
Gegenstiick zum Untergang Vejis in der zweiten Halfte des 5. Buches 
erzahlt, nicht lOin der Wurzel« (Dion. Hal.) getroffen; der gekappte 
Stamm treibt vielmehr wieder aus, kraftiger als vorher; die Demiiti
gung durch die Gallierwird zum Antrieb neuen Wachstums.35 

Die aktuelle Botschaft um 25/20 v.Chr. fUr die )Oersten Adressaten« 
dieser Biicher lautet also: Rom aetema, imperium sine fine. Die 
eschatologische Bedrohung durch den Biirgerkrieg ist iiberstan
den.36 So bewaltigen Livius, seine Auftraggeber und Leser um 30/20 

34 5,14,4: librijatales = libri Sibyllini der Duoviri sacris faciundis (5,13,5): 
Anlal1 fiir das 1. lectisternium. 5,14,4: sed propior interpres jatis oblatus 
(das allgemeine Schicksal): Es ist ein alter haruspex, der vates genannt 
wird und Spriiche - divino instinctus spiritu - singt (15,10; dazu Hubaux 
1950/51: Servius Romanus entfiihrt den vejentischen Seher; dort auch zur 
Orakelsprache: Romane, cave). 5,15,10: excidium patriae jatale (Veis) 
5,15,11: librijatales der Etrusker. 5,16,8: Romani desperata ope humana 
jata et deos spectabant (speziell: den Spruch aus Delphi); der Spruch: 
... tibi his quae nunc panduntur (offenbaren) jatis victoriam datam. 5,19,1: 
Veiosque jata adpetebant. 5,19,2: jatalis dux ad excidium illius urbis. 
5,22,8: postremo iamjato quoque urgente (Nekrolog auf Veji) finis / reno
vatio: Eschatologie; vgl. imperium sine fine: 6,1,3; ebenso Servo ad Verg. 
Aen. 1,278f.; Roma aeterna: 5,7,10; aeterna sedes (der luna Regina in Rom): 
5,22,7. 

35 Liv. 6,1,3: Clariora deinceps certioraque ab secunda origine velut ab stirpi
bus laetiusjeraciusque renatae urbis gesta domi militiaeque exponentur. -
Vgl. 5,49,7: Camillus als conditoralter. 

36 a) Varro, De saeculis, bei Censorin 17,6: Haec portenta Etrusci pro haru
spicii disciplinaeque suae peritia diligenter observata in libros retulerunt. 
Quare in Thscis historiis, quae octavo eorum saeculo scriptae sunt, ut Varro 
testatur; et quot numero saecula ei genti data sint et transactorum singula 
quanta juerint quibusve osten tis eorum exitus designati sint continetur. 
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v.Chr. mit Hilfe der gedeuteten Geschichte von Veji den Untergang 
der Republik und den Beginn der Monarchie unter Augustus. 

3 Ergebnisse und Probleme 

3.1 Zur Interpretation von Livius, Buch V, 1. Halfte 

Es gibt bei Livius, in seiner Darstellung des bellum veiens, eine 
reflektierte Typologie des Krieges. Sie fiihrt auf die res nova, die 
militia perennis, den Typ des neuen Krieges, wie ihn Rom von nun 
an fiihren wird. Das Verhaltnis von Krieg zu Geld, Beute, Wehrsteuer 
und Sold zu Innenpolitik ist ein Leitmotiv dieser Darstellung. FUr 
geschichtliche, begriffsgeschichtliche, militiirgeschichtliche Fragen 
muB auf die Bibliographie verwiesen werden. 
Ein Leitmotiv der ersten Pentade des Livius als ganzer ist die Korre
spondenz von Innen- und AuBenpolitik. Dieses Motiv wird im fiinf
ten Buch zugespitzt zu einer These von "Verschwtirung«, ja »Krieg« 
der Vater gegen die Plebs. Diese These stammt aus der Tradition des 
Volkstribunats popularer Pragung; Livius hat sie aus Licinius Macer 
iibernommen. Er hat dagegen gestellt die pratrizische Herrschafts
technik, die den Krieg als Medizin gegen innere Krankheiten be
nutzt. Eine Analyse dieser beiden Ansatze hat Livius nicht vorge
nommen. 
In der Darstellung des bellum veiens bei Livius ist eine Geschichts
theologie enthalten. Sie baut auf den religitisen Elementen auf, die 
wiihrend und bald nach dem bellum Vi:iens erdacht und tradiert 
wurden.37 Wie alt die Gesamtkonstruktion ist, bleibt unsieher. Je
doch lehrt der Troia-Rom-Karthago-Komplex, der spatestens in der 
Mitte des dritten Jahrhunderts fest ist, daB derartige Konstruktionen 
zur Deutung des bellum veiens durchaus in dieser Epoche erwartet 
werden ktinnen.38 

itaque scriptum est quattuor prima saecula annorum juisse centenum, 
quintum centum viginti trium, sextum undeviginti et centum, septimum 
totidem, octavum tum demum agi, nonum et decimum superesse, quibus 
transactisjinemjore nominis Etrusci. b) Cicero, rep. 3,23,34: Civitatibus 
autem, mors ipsa poena est ... debet enim sic esse constituta civitas ut 
aeterna sit. c) Liv. 2,45,10 (480 v.Chr.; Rom gegen die Etrusker): ... jinem 
venisseRomano imperio. 

37 Zur Datierung der Ableitung des Albaner Sees vgl. J. Puhvel und M.M. 
Ruch. Puhvel hiilt die Phrase aquam exstinguerenicht fUr Fehliibersetzung 
aus dem delphischen Orakel- so Ogilvie zu Liv. 5,16,9 - sondern a) fUr ein 
saturnisches Stiick, b) fUr »ein altes Ritual- fUr Neptun; wie bei Ruch 
handelt es sich urn eine Fortsetzung von Durnezils Deutung Neptuns. 

38 Die verschiedenen Themenkreise von Livius' Buch 5 haben stoff- und 
redaktionsgeschichtlich ein verschiedenes Alter: Krieg gegen Veji; Ab-
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leh habe Sehwierigkeiten, die Ergebnisse dieser philologiseh-hi
storisehen Interpretation zu Siitzen zu verallgemeinern, die den 
Anspruehen einer historisehen Anthropologie entspreehen kiinnten. 
leh miiehte aber den Versueh unternehmen. 

3.2 Die Livianisehe Darstellung des belllUn Veiens als Aufgabe 
der historisehen Anthropologie 

Historisehe Theorie des Krieges: In hiiheren Kulturen mit Geldwirt
sehaft verselbstiindigt sieh der Krieg zu einem eigenen Erwerbs
zweig. Krieg wird miiglieh als Beruf, nieht nur eines fremden Siild
ners, sondern des Burgers. 
Politisehe Theorie des Krieges: Krieg naeh aufien wird unternom
men und verstanden als Abfuhr innerer Spannungen (Aggressivitiit 
naeh aulJen gegen Instabilitiit inn en, Erwerb von Klientel und Pre
stige, gloria, fUr die herrsehenden Gruppen inn en dureh Aufien
aggression).39 
Theologisehe Theorie des Krieges: Die Gesehiehtstheologie benutzt 
die aus den konkreten Gewalttaten der Mensehen abstrahierten 
Typen von Handlungen. Sie sehafft Epoehen und Zusammenhiinge 
uber weite Zeitriiume hinweg, vermittelt den einzelnen Mensehen 
Ordnung und Sinn der Ereignisse und gedeutete Feindbilder. Diese 
Art von Gesehiehtstheologie legitimiert, enthemmt und entlastet die 
Einzelnen und ihre Kollektive (Stadt, gens, Volk).4o 
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Die GoUer Griechenlands 1929 
Walter F. OUo als Religionswissenschaftler und 
Theologe am Ende der Weimarer Republik (1)* 

Filr Jacob Taubes zum 60. Geburtstag 

1 DasBuch 

1.1 »Hochster Stil« 

1.1.1 1m Jahre 1929, dem Jahre also, in dem die »Weltwirtschafts
krise« begann, erschien im Verlag Friedrich Cohen (Bonn) ein grol3-
ztigig aufgemachtes Buch des »Latinisten« Walter F. Otto: Die Gotter 
Griechenlands. Das Bitd des Gottlichen im Spiegel des griechischen 
Geisles t • Der Verlag war seriOs. Hermann Usener, einer der Bonner 
Lehrer von Walter F. Otto, hatte hierwichtige Arbeiten der religions
geschichtlichen Schule verOffentlicht,2 Karl Reinhardt, der graeci
stische Kollege Ottos in Frankfurt, eine in Ton, Haltung und Stoff 
georgische Studie tiber Platons Mythen. 3 

Walter F. Ottos Gotter Griechenlands wurden, soweit man das von 
einem altphilologischen Werke sagen darf, ein Erfolg: sechs Auf-

• Erstdruck in: Del' aJtsprachliehe Untcrricht 27 (1984), 71-89. Ich danke Frau 
Eva Szabo-Otto dafUr, daB sie mil' Einsicht in den NachlaB von W.E Otto 
gewiihrt und bei del' Entzifferung und Umschrift schwer lesbarer Manu
skripte talkriiftig geholfen hat; Eva Cancik, lIubert Mohr und Stefan Meyer 
danke ieh fUr praktische Hilfe und bibliographische Hinweise; dem institut 
flir Zcitgesehichte (Munchen) flir bercitw illige Auskunft. 

1 Diesc Ausgabe enthiilt wedel' Bilder noeh Register; Umfang: 371 Seiten. -
Spiitere Auflagen erschienen - ohne ,~nderungen im Text - im Verlag G. 
Schulte-Bulmke, Frankfurt. 

2 H. Usener, Das Weihnachtsfest, (1888) 21911; Del'S., Giittcrnmnen, (1895) 
21929 (mit einem Geleitwort von Ed. Norden); Del'S., Sintflutsagen, 1899. 

3 K. Reinhardt, Platons My then, 1927. Die Arbcit ist »Kurt Singer gewidmet«, 
so anch im Nachdruck: K.R., Vermiichtnis del' Antike, hrsg. v. C. Becker, 
1960,219-295; in Anm. 1 dcs Nachdruckes isl einc Notiz Reinhardts yom 
Juli 1938 abgedruckt: »An der zeitlichen Bedingtheit dicses Versuches im 
ganzen konnte nichts geiindert werden. Mage man ihm zugule haiten, daB, 
als er enlsland, urn 1920, Pia Ions Mythos gegen den Logos eher zu kurz zu 
kommen schien als umgekehrt.« C. Becker, Nachwort, a.a.O. 490: »Wenn 
man schon den Poseidon ius wegen seiner Frage nach del' ,inneren Form' 
mit den Gestalt-Bilchern des George-Kreises verglichen hatte, so schien 
Reinhardt nun dem Ton und del' IIaltnng repriisentativer Werke dieses 
Kreises vallig verfallen ZlI sein.« - Nach dem Kriege w irkle Kurt Singer an 
der Rcinhardt-Festschrift mit; vgl. hier Anm. 48. Zum Platonismus des 
George-Kreises vgl. E.I. Brecht, Platon und del' George-Kreis, 1929 (Das 
Erbe del' Allen, 2. Heihe, H. 17). 
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lagen bis 1970, und das ohne Anderungen im Text; Ubersetzungen in 
mehrere Sprachen, schon 1941 ins Italienische, spiiter sogar ins 
Griechische.4 Wie sind dieser Erfolg und seine Kontinuitat zu er
kliiren? Wie kommt Professor Walter F. Otto, Latinist in Frankfurt am 
Main, im Jahre 1929 zu einem Buche iiber die "Gotter Griechen
lands«? Wie kommen die Gotter Griechenlands nach Frankfurt, an 
den Sitz also von IG-Farben, wo der verdiente Forderer der Univer
sitiit, Oberbiirgermeister Ludwig Landmann, gerade die Erweite
rung des kleinen Flugplatzes zu einem ausbaufahigen, vielfach 
nutzbaren Flughafen betrieb? 

Erst 1914 war hier eine sehr biirgerliche und Problemen der 
Gegenwart zugewandte Universitat gegriindet worden: die erste 
Universitiit Deutschlands mit einer naturwissenschaftlichen Fakul
tat, welche gar mehr Lehrstiihle erhielt als die philosophische;5 die 
erste Universitiit mit einer wirtschafts- und sozialwissenschaftli
chen Fakultiit und ohne eine theologische Fakultiit, aber mit einer 
locker assoziierten "Akademie der Arbeit«, spiiter einem jiidischen 
Lehrhaus, einem Institut fUr Kulturmorphologie und - am bekann
testen - dem Institut fUr Sozialforschung. 

Waren die Gotter Griechenlands hier im Exil? Sind sie sozusagen 
"Inflationsgotter«, Produkte aus Entfremdung und Sehnsucht? 

1.1.2 Der Titel des Buches, mit leichter Anderung nur Friedrich 
Schill ern entlehnt,6 liell 1929 den antik und deutsch gebildeten 
Leser ein »Gestalt-Buch« im Stile des George-Kreises erwarten: wie 
Caesars Ruhm, Platons My then oder wie das von der Kritik als 
»Mythenschau« und "historische Belletristik« bezeichnete Bild des 
Stauferkaisers Friedrich, des Zweiten, das 1927 der junge, alsbald 
mit Hilfe von Otto und Reinhardt nach Frankfurt berufene Ernst 
Kantorowicz gezeichnet hatte.7 Jedenfalls "Gotter Griechenlands«, 
nicht ,die Religion der Griechen<, Gestalten und My then, Gotter-

4 I dei della Grecia, iibers. von Giovanna Federici Airoldi, 1941 (= Firenze, La 
Nuova Italia, 1968); eine griechische Ausgabe besorgte K. Merentites (s. 
Bibliograph. Notiz). M. Detienne schrieb eine Einleitung zur franzosischen 
Ubersetzung (1985). 

5 P. Kluke, Stiftungsuniversitiit (s. Bibliograph. Notiz). 
6 Schillers Gedicht "Die GoUer Griechenlands« erschien zuniichst im Miirz

heft des Teutschen Merkur, 1788, von Wieland herausgegeben. 1795 er
schien eine zweite, gekiirzte Fassung. Vgl. H. Friedemann, Die GoUer Grie
chenlands. Von Schiller bis Heine, Diss. Berlin 1905; diese Arbeit ist fiir 
OUos .Gouer Griechenlands« wichtig, wei! sie den Stand der Diskussion in 
dem Jahre festhiilt, in dem - wahrscheinlich - OUo sein Werk konzipierte, s. 
u. §2.2. 

7 Vgl. Helmut Frenzel, George-Kreis und Geschichtswissenschaft, Diss. Leip
zig 1952; E. Griinewald, Ernst Kantorowicz und Stefan George, 1982, 89ff.; 
176ff. zur Diskussion urn Geschichtsschreibung, -forschung, Mythisierung 
der Geschichte, .schopferische Geschichtsschreibung. u.ii. Analog konnte 
man von schopferischer Religionsgeschichtsschreibung sprechen. 
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geschichten, theologia im alten Sinne also, versprach dieser Titel, 
dichterische Schau, von HOlderlin und von Schillers ~Wesen aus dem 
Fabelland« inspiriert, nicht Historismus, nicht altphilologische Em
sigkeiten oder gar ldeologiekritik. All dies erkliirt - zu einem Teil -
den Erfolg des Buches und seine Kontinuitiit. 

Das Stilmuster ist Johann Joachim Winckelmann (1717-1768). 
Dem Kapitel iiber Apollon stellt Walter F. Otto als Motto Winckel
manns Worte voran:8 »Die Beschreibung des Apollo erfordert den 
hochsten Styl: eine Erhebung iiber alles, was menschlich ist.« Win
kelmann bietet Sprache und Stil: die priichtigen Worte, die Glanz 
verbreiten, riihmen, verehren; altertiimliche Worte, Umschreibun
gen aus antiken Texten, die den Leser unvermerkt ins Zitat hinein
fUhren: und plOtzlich sprechen Homer, Aischylos, Pindar und nicht 
der Gelehrte aus Halle oder Frankfurt. Das Zitat dient nicht als 
Beleg, sondern ist 'Zeugnis< und >wirkendes Zeichen<. »So ist die 
Sprache, die Winckelmann spricht, Offenbarungssprache, Sprache 
der Verkiindigung, die fUr den Gott zeugt, den er sah und den er 
erfahren hat. Platonismus Shaftesbury'scher Priigung wirkt hier 
herein wie andererseits die von Winckelmann zumal in Halle er
lebte pietistische ,Riihrung und Seelenbewegung<.«9 Diese Worte 
Schadewaldts iiber Winckelmann gelten, modifiziert, auch fUr Wal
ter F. Otto. 

1.1.3 Uber das Stilmuster hinaus aber bot Winckelmann den An
schlufl an eine diinne, elitiire und ziihe Tradition der deutschen 
Reiigionsgeschichte. In der sprachlichen Gebiirde wird deutscher 
Philhellenismus und seine spezifische »Antike-Religion«,10 sein Pa
ganismus fortgefUhrt. 

Walter F. Ottos >Prosa-Hymnus< auf Aphroditemoge Stil und Tradi
tion veranschaulichenY 

8 Otto, GG, S.62. - Die Devise findet sich in Winckelmanns Briefen an die 
Freunde Franckc und Oeser im Friihjahr 1756, in denen er iiber seine 
Arbeit an den Kunstwerken im Belvedere des Vatikan berichtet (Briefe I, 
212f., Rehm). - Vgl. W Schadewaldt, Winckelmann und Rilke, Zwei Be
schreibungen des Apollon, 1968. 

9 Schadewaldt, a.a.O. 13. Zur Religion und Sprache Winckelmanns vgl. 
Rehm, Griechentum 24ff.; Ders., Giitterstille 101 ff.; 344, Anm. 11: Winckel
mann und die Sprache von Mystik und Pietismus. - Auch Otto hatte eine 
streng pietistische Erziehung erfahren, die vor allem von der Mutter ge
tragen wurde. 

10 Diesen Begriffverdanke ich Barbara von Reibnitz. 
11 GG, S.161. (a) ProsaischerTitelsatz, theologisch; (b) hymnischeSiitze; (c) 

theoJogische Differenzierungen oder Generalisierungen. (c') endet hym
nisch; (a') bietet eine All-Aussage, die der religiiisen (,Allmacht<) oder der 
theoJogischen Sprachschicht (>Polaritiit<) zugewiesen werden kiinnte. 
Eine genauere Untersuchung dieser Argumentations- und Priidikations-
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(a) »Aphrodite weckt das Liebesbegehren und schenkt ihm die 
ErfiiIlung. Von dieser Seite allein betrachtet, erscheint sie als 
Genius einer einzelnen Naturkraft. Aber sie ist unendlich 
vielmehr: 

(b) sie gestaltet eine ganze Welt 
und beseelt sie mit ihrem Geiste. 

(c) Von ihr kommt nicht so sehr der Rausch des Verlangens, 
als der Liebreiz, der es erregt und hinreiBt. 

(b') Sie ist die Wonne, die auf den Wesen ruht 
und mit ihrem Liicheln die Sinne bestriekt. 

(c') Nicht bloll Menschen und Tiere, auch Pflanzen und Erschei
nungen, 

ja selbst Worte und Gedanken haben von ihr die gewinnende, 
beriickende, iiberwiiltigende Siille. 

(b") Und so liillt ihr Zauber eine Welt erstehen, 
wo die Lieblichkeit dem Entziicken entgegenatmet 
und alles Entzweite selig verschmelzen will in der Einheit. 

(a') Alle Gestaltungen sind darin beschlossen und aIle Liebes
wiinsche, vom dunklen animalischen Triebe bis zur Sehn
sucht nach den Stemen«. 

Anfang (a) und Schlull (a') sind allgemeine Siitze, welche - als Titel 
und als Konklusion - die Reihe der hymnischen Priidikationen (b, b', 
b") und prosaischen Differenzierungen (c, c') zusammenfassen. 
Durch diese sprachlichen und logischen Eigenschaften sei das zi
tierte Stiick definiert als ein »theologischer Text«. 

Dieser Text vermeidet, wie die Gotter Griechenlands insgesamt, 
philologische oder philosophische Fachsprache. Abgesehen von 
dem Zauberwort »Sein«, welches in mannigfacher Abwandlung, 
aber ohne systematischen Anspruch, benutzt wird, bleibt die zeit
genossische Philo sophie ausgeschlossen: Weder Husserl noch Kla
ges noch Heidegger, den Walter F. Otto kannte,12 dessen Sein und Zeit 
zwei Jahre nur vor den Gottern Griechenlands erschien, sind ge
nannt. Deutlich, aber mit verhaltener Polemik nur, wird, durch das 
ganze Buch, die Grenze zwischen Christen tum und Hellenentum 
ausgewiesen. Der Name Nietzsche ist dabei eher gemieden. Die 
lauten Angriffe friiherer Jahre sind gedampft.13 Der Eindruck, den 
das Buch erweckt, ist nieht durch die Kritik am Christentum be-

fonnen muBte die Beziehung zur religiiisen Sprache del' antiken Aphrodi
tereligion herausarbeiten. Vgl. die »homerischen« Hymnen auf Aphrodite 
(nr. 5; nr. 6; nr. 10); orphischer Hymnos 55; Proklos, Hymnos nr. 2; nr. 5. 

12 Seitwann OUo in engeren Austausch mit Heidegger trat, istmir unbekannt. 
Sein Beitrag in del' Festschrift fUr Martin Heidegger, »Anteile«, 1950, »Oie 
Zeit und das Sein. Unphilosophische Betrachtungen«, ist wieder abge
druckt in dem Sammelband: »Die Gestalt und das Sein« (1975). 

13 OUo, Del' Geist del' Antike und die christliche Welt, 1923. 
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stimmt,sondern von dem feierlichen Glanz, der uber das Griechen
tum gebreitet ist. 14 Auch dies ist ein Grund fUr den Erfolg des 
Buches. 

Es ist ein Sehnsuchtsbuch, geschrieben fUr aile, die das Land der 
Griechen mit der Seele suchen. Jiinglingshaft, holderlinisch klingt 
es von dem Lande, das ferne leuchtet und das Walter F. Otto, nun
mehr fUnfundfUnfzig Jahre alt, immer noch nicht mit Augen gesehen 
hat. 

1.2 »Neue Sehweise« 

Der VerJasserdieses Buches ist kein Aul3enseiter seiner Zunft. Er hat 
in den mal3gebenden Organen publiziert, freilich zur romischen, 
nicht zur griechischen Religionsgeschichte. Sein Buch »Die Gotter 
Griechenlands« gehort jedoch keiner der damals herrschenden 
Schulen an: weder der sogenannten historischen Schule (Ulrich von 
Wilamovvitz-Moellendorff; Carl Robert) noch der sogenannten reli
gionsgeschichtlichen Schule (Erwin Rohde, Hermann Usener, Al
brecht Dieterich). Otto habe, so bemerkt ein vorsichtiger Rezen
sent,15 beiden Lagern anerkannte Dienste geleistet, habe sich aber 
von beiden abgewandt, habe, »gewisse Gefahrenmomente bei beiden 
stark iibertreibend«, das Heil gesucht »in einer neuen Sehweise«. 

Diese Sehweise benutzt »neue« Denkmittel und fUhrt zu einer 
rigorosen Beschrankung des Stoffes. 1m Zentrum des Buches stehen 
fUnf olympische Gotter: Athene, Apollon, Artemis, Aphrodite, Her
mes. Ihre My then werden in engem Anschlul3 an Homer mit deutli
cher Sympathie und leuchtenden Farben erzahlt (S.43-126); eine 
nell ere Bezeichnung fUr diesen Teil ware »narrative Theologie«. 
Davor steht eine allgemeine lind religionsgeschichtliche Einleitung 
(S.1-42), dahinter eine Reihe von Traktaten, welche die alls der 
christlichen Theologie gelallfigen Themen behandeln: das Wesen 
der Gotter - Sein und Gestalt; die Seele und der Tod; Gott und der 
Mensch; Weltordnung lind freier Wille (S. 127-281). Auch dies auf 
der Grllndlage Homer; keine Inschriften, wenig Archaologie, wenig 
Sacralaltertiimer. Bewul3t ausgeschieden ist alles Volkstumliche, 
Vor- und Unterhomerische, alles was die Religionsgeschichte zu
sammengetragen hatte und was Walter E Otto, wie sein Nachlal3 
zeigt, schon immer und gut kannte; ausgeschieden sind die orien
talischen, minoischen, mykenischen Vorstufen, die alten chthoni-

14 Wenige Beispiele: »verkliiren« (127ff.; 134); »hinreWen« (129; 135); »ernst 
(nehmen)« (127; 134); »Ieuchten«, »Glanz«, »Licht« (passim); Polemik: 134 
U.D.; schmiickende Zitate: 131ff. 

15 O. Weinreich, Sammelbesprechung: »Die Religion der Griechen« (0. Kern, 
M.P. Nilsson, U. v. Wilamowitz-Moellendorff, w.F. Otto, K. Kerenyi, 
W.Nestle), in: ARW34 (1937), 114-120. 
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schen, bauerlichen GoUer.16 Der Adel, seine GaUer und Heroen, 
soweit Homer sie zeigt, sind der Stoff, aus dem dieses Buch gemacht 
ist. 

1.3 »Offenbarung der Gestalten des Seins« 

Sowenig wie auf eine Schule der Al tertumswissenschaften sind Wal
ter F. OUos »GoUer Griechenlands« auf eine Philosophic festgelegt. 
Die allgemeine Orientierung ist platonisch und idealistisch mit Ro
mantik und ein wenig Lebensphilosophie: kein philosophisches Sy
stem also, sondern Weltanschauung. Die leitenden Begriffe sind 
Leben und Sein; Gestalt und Natur; Ganzheit und Totalitat, Einheit 
und Polaritat; weiblich und mannlich; GroBe und Schonheit; My
thos, Lichtglanz und Offenbarung.17 

Die GaUer sind das Leben selbst; das GoUliche ist eins mit der 
Fulle des Lebens oder - im deutschen Jargon von 1929 - des Seins;18 
in religiOser Sprache: Sie sind die Tod-Iosen, die nieht sterben kon
nen, die immortalcs, a/!Bgowl, aSavuwl, die immer, je und je sind: 
Scot uiev ~6V'£C;.19 Diese alte schlichte Formel fUr das endlose Leben 
und Wirken der GaUer klang 1929 besonders stark nach >Ontologie<. 
Der SchluB aus diesen Voraussetzungen und Umstanden war einfach 
und zwingend: Wenn die GaUer das Leben sind, und wenn sie da
mals, fUr Achill und Homer, gelebt haben, dann leben sie noch heute. 
Das erste zentrale Dogma des Buches lautet: Die GaUer sind, »und 
sie werden bleiben«.20 

Die GaUer sind nicht absoluter Geist, nicht formloses Sein, nicht 
Elementargeister, Krafte (Akte), sondern Gestalt.21 Gestalt ist hier 
nicht eine erkenntnistheoretische oder psychologische Kategorie, 
die der Mensch sich bildet, sondern eine Struktur, eine Form, eine 
Idee, die unabhangig von meiner Vorstellung ist und existiert:22 »Die 
Gottheit ist die Gestalt, die in allen Bildungen (sc. der Natur) wieder
kehrt, der Sinn, der aIle zusammenhalt und in der menschlichen, als 
der sublimsten, seine Geistigkeit zu erkennen gibt.« 

Die vollendete Natur ist in den hohen GoUern Gestalt geworden.23 

16 M.P. Nilsson's »Minoan-Mycenaean Religion« (1927) ist, soweit ich sehe, 
bei Otto nicht genannt. Vgl. die Rezension der »Gotter Griecheniands« 
durch den schwedischen Religionsgeschichtler, in: DLZ 1929, 1334-1337. 

17 Einige Beispieie: GG, S. 11fT.; 159ff.; 167; 557; 280 (statt Dualismus); vgl. 
§5.2.2 zu Ottos Geschiechtermetaphysik; GG, S.127ff. 

18 GG, S. 259; 260; 271; 279; 15. 
19 Ilias I, 290; Xenophon, Kyroupaedie, 1, 6,46: Ot aEi 6VtE~ (Gotter), u.a.m. 
20 GG, S.17; 166. 
21 GG, S. 166; 149ff.; 159. 
22 GG, S. 166. 
23 GG,S.255. 
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Das Wesen der Gotter ist auf das »Sein der Natur« gegrundet.24 Der 
griechische Begriff von <pume; - natura aber sei es, der das europiii
sche Denken von Magie, Wunderglauben und Phantasterei befreit 
und auf den Weg zu Wissenschaft und Kunst gebracht habe.25 Daher 
denn ihre Bedeutung »fUr uns heute noch«. 

Wie immer man die philosophischen Bestandteile dieses Argu
mentes beurteilen wird, sieher ist: Gestalthaft-sein, MenschenfOr
mig-sein ist durch die Uberlegungen Walter F. OUos wieder als eine 
zentrale Vorstellllng der griechischen Religion verstiindlich gewor
den. Die alte polemische Rede, die menschliche Gestalt der GoUer, 
ihr Anthropomorphismus, sei ihr gliinzendster Fehler, fiillt nach 
Walter F. Otto, so mochte man hoffen, nicht mehr so leieht. OUos 
Uberlegungen wirken hier als Theologie, in der Flinktion von Apolo
getik, zlir Verteidigung der griechischen Religion. 

Ausgeschlossen ist der Begriff >Evolution<. Die Gotter haben sich, 
so Walter F. OUo, nicht aus primitiven Vorstufen hinaufentwickelt; 
vielmehr: Die Gotter haben sich »pli:itzlich« offenbart, zu einem 
bestimmten historischen Augenblick, »mit einem Schlage« waren sie 
sichtbar.26 Die Fulle des Lichts erschien im Anfang der griechischen 
Geschichte, in ihrer »genialen Fruhzeit«.27 Walter F. Ouo nennt nie 
ein Datum; ich vermute die sllbmykenische/vorgeometrische Epo
che; jedenfalls geschah diese Offenbarung geraume Zeit vor Homer. 
Diese Einsicht hat Walter F. OUo immer dagegen gefeit, die »GoUer 
Griechenlands« als nordisches Erbe oder als Erzeugnis einer indo
germanischen Rasseseele zu mil3brauchen. So wie damals unableit
bar, ungezwungen, frei die GoUer in einem Akt der Uroffenbarung 
sich darboten, so kann es auch heute noch wieder geschehen:28 »Ein 
Augenblick kann anbetungswurdige Gestalten aufgliinzen lassen, 
denen nie ein Tempel gebaut worden ist.« Der mystische Augenblick, 
das zeitlose Nu einer Vision, deren Spuren sich auch in einigen 
Selbstzeugnissen Walter F. OUos finden,29 kehrt, ins Welthistorische 

24 GG, S.41. 
25 GG, S.41; 167-226; das natiirliche Geschehen ist das gottliche. Vgl. den 

anderen Ansatz, mit dem, etwa zur selben Zeit wie Otto, Bruno Snell in den 
Arbeiten, die 1946 als die »Entdeckung des Geistes« verOffentlicht wurden, 
die »Entstehung des europiiischen Denkens bei den Griechen« - so der 
Untertitel - studiert. Der Beginn dieser Studien liegt urn 1927 (Snell, S. 14), 
die friiheste erscheint in: Philosophischer Anzeiger 3,1929. Der Vergleich 
mit den gleichzeitigen Publikationen w.F. Ottos ist lehrreich; vgl. auch 
Snell, Entdeckung, S. 247ff. zu den »Gottern Griechenlands«. 

26 GG, S.163; vgl. 164; 231. Die Terminologie des raptus m.ysticuswird an den 
angegebenen Stell en durch die Lichtmetaphorik eindeutig gemacht. 

27 GG, S. 127; 133. 
28 GG, S. 164 mit Bezug aufPindar, Isthm. V. 
29 GG, S. 129; 231: »Sci's allch nllr flir den Traum eines Moments -«; s. auch 

§3.3. 
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vergriiBert, als Anfang der griechischen Religionsgeschichte wie
der. 

Das zweite zentrale Dogma in Ottos Theologie der Gotter Grie
chenlands lautet also: Offenbarung, nieht Entwicklung; Ganzheit 
und Fiille sind im mythischen Ursprung, nieht im Ziel der Ge
schichte. Veriinderungen sind entweder Dekadenz oder Offenbarung 
eines anderen Aspektes, nicht aber Geschichte, die erst im ProzeB zu 
sich selbst kommt.30 Das Riihmen der Gotter Griechenlands ist des
halb immer auch Kulturkritik am Weimarer >System" an der 
»zweckhaften Verstiindigkeit« der modernen Welt.51 

2. Der Verjasser 

2.1 Der akademische Lebenslauf 

1929 ist der Verfasser der Gotter Griechenlands 55 Jahre alt. Er ist 
geboren im Jahre 1874, als Sohn des Apothekers Hermann Ernst 
Otto, in Hechingen, zu Fiillen des Hohenzollern. Er erhielt eine 
streng pietistische Erziehung und zehn Jahre Eberhard-Ludwigs
Gymnasium in Stuttgart. 1892 wurde er in das evangelische Stift zu 
Tiibingen aufgenommen, wechselte jedoch nach zwei Semestern zur 
klassischen Philologie. Nach Studien bei Crusius und Schmid in 
Tiibingen, bei Buecheler, Usener, Kriiger in Bonn wurde er mit einer 
Arbeit iiber die Bildungsweise lateinischer Namen 1897 in Bonn 
promoviert. 

1898 begann er als Assistent am neugegriindeten Thesaurus lin
guae Latinae in Miinchen seine w issenschaftliche Laufbahn. Er redi
gierte das Onomasticon, ein Namenverzeiehnis, das bis heute nicht 
vollendet ist. 1m Sommer 1905 erfolgte die Habilitation mit einer 
Arbeit iiber luna, 1911 ein Ruf nach Wien, 1913 ein Ruf nach Basel; 
seit 1914 ist Walter E Otto ordentlicher Professor an der Universitiit 
Frankfurt, die in eben diesem Jahre gegriindet worden war. Die 
friihen, in der Zunft bis heute und zu Recht hoch geschiitzten VerOf
fentlichungen Walter E 0110s behandeln traditionelle \exikologi
sche, prosopographische und religionsgeschichtliche Themen: Na-

30 Analoge Positioncn sind hundert Jahre VOl" Otto von Fricdrich Creuzcr 
gegen Gottfried Hermann vertreten worden, s. G. Pflug, Methodik und 
Hermeneutik bei Otfricd MUllcr, in: H. Fiashar u.a., Philoiogie und lIenne
ncutik, 1979, 122-140, bes. S.124. Otto kannte Creuzer und vor allcm 
Schellings Philosophie der Mytho\ogie. 

31 GG, S.17. 
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menbildung, Juno, fa tum, Faunus, Sondergotter, religio, Lupercalia, 
lustrum. 52 

Welcher Weg fiihrt von hier zu den Gottern Griechenlands? Der 
Erste Weltkrieg, an dem Walter F. Otto aus gesundheitlichen Griin
den nicht teilnahm, bricht diese Reihe altertumswissenschaftlicher 
Studien abo Ein Nachziigler erschcint 1923: Die lvlanen, eine Unter
suchung iiber den antiken 'lbtenkult, die das beriihmte Werk Psyche 
von Erwin Rohde fortfiihrt. Aber schon 1920 - Otto hatte sich in 
dieser Zeit als Dekan del' philosophischen Fakultiit mit der Ein
richtung der bisher nicht vol'handcnen theologischcn Fakultatcn zu 
befassen,3 - war in der »Tat«, einer als »jung-konservativ« einge
stuften Zeitschrift,"l4 ein Essay iiber Das Weltgefilhl des klassischen 
Heidentums erschienen.35 Die Grundziige der Gotter Criechenlands 
sind hier bereits vall ausgcbildet.3fi Aile Publikationen Walter F. 
OUos verkiinden seitdem die GoUer Griechenlands: 1923 eine pole
mischc Abrcchnung mit dem Chl'istcntum, die Otto den Ruf eines 
Nietzsche redivivus einbl'achte, 1929 das positive Pendant: Die GOt
ter Griechenlands, 1933: Dionysos, Aufsiitze zu Goethe und HoI
del'lin. Nach dem Zweitcn Weltkrieg setzt sich diese Reihe fort; 1956: 
Theophania; 1963 (aus dem NachlalJ): Die Wirklichkeit del' Cotter, 
die Neuauflagen der Cotter Griechenlands; Sammlungen seiner klei
Hen Schriften. Latinistische Arbeiten hat Walter F. Otto indessen 
nicht mehr publiziert, obschon er an der Universitiit regelmiilJig 
scine latinistischen Veranstaltllngcn abhielt. Die von Walter F. OUo 
zu crwartende Geschichte der romischen Religion haben seine 
Schiiler geschrieben: Franz A Itheim und Carl Koeh. 

Wie sind diese Briiche Zll deuten? Eine Antwort auf diese Fragc 
gibt Walter F. OUos Tiitigkeit in Miinchen 1898-191 t. 

32 Nul' zwei Hinweise: U. v. Wilammvitz-Mocllendorff, Del' Glaube del' Helle
nen I (1931), S.lI; 139 Anm.; 307 Anm. und 1I (1932) S.324 nennt die 
Arbeiten Ottos mit gro[ler Zustil1llllung. Reinhold Merkel bach, Vorwort ZlI: 

WE Otto, Aufsatze zur riimischen Religionsgeschichte, 1975: »Die Aufsatzc 
des jungen W. F. Otto zur riimischen Religion zeiehncn sich VOl' andercn 
·\rbeiten aus durch eine seltene Verbindung von Genauigkeit und Prazi
sion mit einflihlendem Verstandnis.« 

33 Kluke, Stiftungsullivcrsitiit (s. Bibliograph. Notiz), 352f. 
34 A. Mohler, KOllservative Revolution B 22.4. 
35 Die Tat, Monatssehrift fUr die Zukullft deutscher Kultur, hrsg. v. Eugen 

Diederichs. Erschien 1909-1938. 1m lahrgang 1920 schreiben u.a. l.W 
Hauer, del' spiitere Fiihrer der deutschell Glaubensbewegung, und Ernst 
Krieck, der nationalsozialistische Hektor del' Universitat Frankfurt. Otto 
hat in dieser Zeitsehrift nach Ausweis des Schriftenverzeichnisses niehl 
wieder publiziert. 

36 1:1. \Vyss (Nachwort, in: WE Otto, Theophania, S. It 7) datiert OUos Wende 
zur griechischen gegen die christliche Heligion mit Ililfe dieses Aufsatzcs 
in das Jahr 1920. Mindeslens Vorstufen aber sind in OUos Miillchner Phase 
anzunehmcll, s. §2.2. 
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2.2 Die Konzeption in Munchen 

Andeutungen in den VerOffentlichungen und in noch unverOffent
lichten Vorlesungsmanuskripten der Munchner Zeit beweisen, so 
scheint mir, daB die Gotter Griechenlands bald nach der Jahrhun
dertwende in Munchen konzipiert worden sind. 

Walter F. Otto hat also nicht, wie die vulgate Vita meint, als braver 
Latinist angefangen und ist dann, von Nietzsche verfiihrt, in den 
zwanziger Jahren zu den Gottern Griechenlands ubergegangen. Er 
hat vielmehr, wie man das von seinem Bonner Studium her hatte 
erwarten konnen,37 von Anfang an allgemeine Religionswissen
schaft, griechische und romische Religion getrieben:38 

WS 1905/06: 
SS 1906: 
WS 1906107: 
WS 1907/08: 
WS 1909/10: 

WS 1910/11: 

Die Grundlagen der romischen Religion. 
Die griechischen Mysterien. 
Einleitung in die Religionswissenschaft.39 

Religion und KuHus der alten Romer. 
Griechische Mythologie und Religionsgeschichte 
(vierstundig). 
Mysterien und Mystik im alten Griechenland. 

Ein Teil dieser Manuskripte ist, wie gesagt, vorhanden. Sie sind 
wahrscheinlich von Munchen uber Wien, Basel, Frankfurt gewan
dert und kurz vor dem Einmarsch der Roten Armee von Konigsberg 
nach Westdeutschland geschickt worden. Eine Durchsicht dieser 
Texte zeigt: 

37 H . .J. Mette, Nekrolog einer Epoche: Hermann Usener und seine Schule, in: 
Lustrum 22 (1980), 94f. Eine scharfe Auseinandersetzung mit Usener 
findet sich in Otto, Mskr. u3, 1-89 (undatiert), das im Zusammenhang mit 
dem Aufsatz »Riimische Sondergiitter« (in: Rhein. Mus. 64, 1909 = Otto, 
Aufsatze, 72-91) gearbeitet sein durfte. 

38 Quelle: Vorlesungsverzeichnis der Universitat Munchen. 
39 Seit wann »Einleitung in die Religionswissenschaft« als Veranstaltungstyp 

und Titel in Deutschland belegt ist, habe ich nicht untersucht. Otto hat 
gewin Max Mullers »Einleitung in die vergleichende Religionswissen
schaft« (Straflburg 1874) gekannt; er hat C.P. Tiele, »Einleitung in die 
Religionswissenschaft« (deutsch von G. Gehrich, 1889; hollandischer Ori
ginaltitel: »Inleidening ... «; englische Ubersetzung: »Elements of a science 
of religion«, 1897) in seiner eigenen Einleitungsvorlesung angegeben. In 
demselben Jahre wie Otto (1906) las an der theologischen Fakultat in 
Marburg Martin Rade eine »Einfiihrung in die Religionsgeschichte«. Ulrich 
Nanko verweist mich auf Bruno Lindner (1853-1930), der »seit dem Win
tersemester 1882-1883 bis zur Errichtung des religionsgeschichtlichen 
Lehrstuhls regelmaflig ,Allgemeine Religionsgeschichte< oder ,Einleitung 
in die allgemeine Religionsgeschichte< (erstmalig WS 1885/86) geJesen« 
habe (K. Rudolf, Die Religionsgeschichte an der Leipziger Universitat, 
1962, S. 87). Lindner setzt damit eine Leipziger Tradition von Vorlesungen 
fort, die dort Gustav Seyffarth seit etwa 1840 regelmaflig UIlter wechseln
den Titeln (u.a. als Historia veterum religionum universalis/generalis) 
abhielt (Rudolph, a.a.O. 72ff.). 
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Walter E Otto hat urn die Jahrhundertwende in Munchen die 
allgemeine und die vergleichende Religionswissenschaft seiner Zeit 
aufgenommen und vorgetragen, mit einem kritischen Schwerpunkt 
in der Ethnologie. Diese Vorlesungen spiegeln den Stand der Reli
gionswissenschaft in Deutschland. Tylor, Spencer, Andrew Lang, 
Max Muller, Jane Harrison werden aufgearbeitet. Der Klassizismus 
der Gotter Griechenlands, wo auBereuropiiische Kulturen sehr sel
ten erwiihnt werden,40 beruht nicht auf Unkenntnis, sondern auf 
En tscheidung. 

Die eigene - »neue« - Sehweise ist bereits deutlich: gegen Rationa
lismus, Historismus; gegen den Entwicklungsbegriff; Religion - die 
Mitte der Kultur; Zeitkritik und aktualisierende Betrachtungs
weise. 

Auch der Weg uber die Grenzen der universitiiren Altertumswis
senschaft hinaus ist bereits in Munchen beschritten worden. 1905 
spricht Walter E Otto im Volksbildungsverein Munchen uber Stadien 
der Religionsentwicklung, 1908 arbeitet er gar an einem Zyklus fUr 
den Volksschulverein iiber das Thema: Griechische Religion41 • Und 
schon damals schreibt er: »Ich mochte gern mit jedem Satz mehr 
geben, als das Thema in seiner geographischen und kulturellen 
Beschriinkung ankiindigt.« Er wollte "etwas fUr den Menschen als 
solchen ( ... ) lemen, das Leben selbst, wenn es angeht, ( ... ) be
reichern.« 

40 Vgl. GG, S.36; 39; 139f.; 163; 270 u.o. - OUos spiitere Beziehungen zu 
Frobenius griinden in den kulturanthropologischen, ethnologischen und 
volkskundlichen Traditionen del' Usener-Schule. Seine Auseinanderset
zung mit del' zeitgenossisehen Ethnologie, abel' aueh mit E. Rohde und 
Usener selbst (vgl. o. Anm. 57) hatte iiberdies in den volkskundliehen 
lnteressen seines Miinehner Lehrers und Kollegen Otto Crusius einen 
besonderen Bezugspunkt. Vgl. hierzu OUo Crusius, Gediiehtnisrede auf 
Wilhelm Christ, Miinehen 1907, S.55f.: .Fiir einen Essay iiber graeko
italisehe Religion ist im Naehlafl ein ziemlieh ausfUhrlieher Plan erhalten, 
und aueh ein reiehes, schon seit Jahrzehnten aufgespeiehertes Material 
von Bausteinen. Christ ist danaeh sehr lange auf dem Standpunkt del' 
vergleiehenden Mythologie stehen gebJieben, dieht neben H. Kuhn und 
Max Miiller. ( ... ) von anerkannten modernen Forsehungsrichtungen, die 
fUr diese Probleme vielfaeh neue Methoden und Voraussetzungen geschaf
fen haben - VOl' aHem von den ,folkloristischen< und ethnologiseh-sozio
logisehen Arbeiten - hat Christ kaum Notiz genommen, und er maehte aus 
seiner Abneigung VOl' aHem gegen die >Volkskunde< mil' gegeniiber kein 
Hehl, obgleich ieh seit einer Reihe von Jahren Vorlesungen iiber dieses 
Gebiet zu halten pflege. leh finde in seinen Arbeiten wedel' Spuren einer 
Benutzung von Tylor oder Spencer noeh aueh nur die Erwiihnung Lie
brechts odeI' Mannhardts.« - Einige Hinweise zu del' nieht risikolosen 
Verbindung von Volkskunde und klassischer Philologie bei Verf., Antike 
Volkskunde 1956, §2.2. 

41 Quelle: Briefe OUos an A. Klotz, 1905 und 1908, in Ausziigen mitgeteilt bei 
K. Kerenyi, Walter F. OUo (s. BibJiograph. Notiz), S. 4f. 
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Fur beides war die Gelegenheit in Munchen gunstig. Walter F. Otto 
hatte verschiedenartige Kontakte zu Ludwig Klages, dessen psycho
diagnostische Kurse er besuchte,42 zu den Kosmikern, zu Karl Wolfs
kehl43 und Alfred Schuler, zwei fruhen Propagatoren von Bachofen, 
zu den Geschwistern Derleth, zu den Zirkeln urn Stefan George. 
Durch Otto Crusius, seinen einstigen Tubinger Lehrer, der in den 
Spuren von Erwin Rohde nach Heidelberg und von dort geistig zu 
Nietzsche, ortlich nach Munchen gelangt war, durfte Walter F. Otto 
fruh auch mit den Kreisen urn das Weimarer Nietzsche-Archiv be
kannt geworden sein. Der bayerische Philhellenismus der Grunder
zeit, ihr Klassizismus - Boecklin, Maree, Stuck -, die nunmehr ein
setzende Breitenwirkung von Bachofen und Nietzsche: dies ist die 
Konstellation, unter der die »Gotter Griechenlands« konzipiert wur
den.44 Freilich ist keiner dieser funkelnden Namen in dem Buche 
genannt, nur Friedrich Nietzsche und Jakob Bachofen, und auch sie 
iiufierst selten (vgl. §3.1). Die Ahnen dieser Gotter kommen von 
weiter her: Walter F. OUo hat sich schliefilich auf die grofie Tradition 
der deutschen Dichter und Denker berufen und nicht auf die erregte 
Atmosphiire von Munchen urn die Jahrhundertwende, also nicht auf 
Klages, Schuler und George, sondern auf Schelling und Creuzer, 
Goethe und Holderlin. 

42 Vgl. Max Kommerell, Brief an Hans-Georg Gadamer, Frankfurt, 26.10. 1940 
(hrsg. v. Inge Jens, Max Kommerell, Briefe und Aufzeichnungen 
1919-1944, 1967, S.351-356): » ... iibrigens finde ich das Vorbeigehn an 
George im Fall Otto's fast schamlos. Er schrieb seinen ,Antichrist, ohne 
sich mit Nietzsche auseinanderzusetzen - jedoch mit der Berner-kung, daB 
das Eigentliche gegen das Christentum zu sagende Iiingst nicht gesagt sei 
u.s.f. In Miinchen sail er unendlich mit Klages zusammen, war vergniigt 
unter Strandgepliitscher der Wellen, die das groBe Gebaren der ins Horn 
stoBenden Tritonen Klages, Schuler, Derleth, Wolfskehl und des Ober
horn is ten George war ... Sein letzter Aufsatz iiber Hiilderlin war nichts als 
Klages, und siimtliche Thesen dieses jetzigen sind in Georges Hiilderlin
rede, die denn doch recht bedeutend ist, enthalten ... Nein, ich mag das 
Zeug nicht!« - Vgl. Hans-Eggert Schriider, Ludwig Klages - Centenar
Katalog, 1972, S.63; Otto hat am 20.2.1912 aus Wien noch an Klages 
geschrieben, ebd. nr.109. Klages (1872-1956) ist fast derselbe Jahrgang 
wie OUo (1874-1958). Der zitierte Brief Max Kommerells ist aus einer 
besonderen biographischen Situation zu verstehen. Leider sind mir (noch) 
keine direkteren schriftlichen Zeugnisse aus Oltos Miinchner Zeit bekannt 
geworden, die Art und Umfang von OUos dortigen wissenschaftlichen und 
gesellschaftlichen Kontakten genauer belegen kiinnten. Zu Beziehungen 
zu George und seinem Kreis vgl. auch die Anm. 51 und 77. S. auch H.W. 
Storck, Max Kommerell1902-1944, Marbacher Magazin 34,1985. 

43 Vgl. Ludwig Curtius, Karl Wolfskehl, in: Torso, Verstreute und nachge
lassene Schriften, 1957,233-236. 

44 Vgl. Friedemann, Giitter Griechenlands, Diss. 1905, wo auf S.58ff. dcr 
Stand des Themas urn 1905 gliim:cnd skizziert ist. 
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2.3 Die Geburt der G6Uer Griechenlands in Frankfurt am Main 

2.3.1 Als die Gotter Griechenlands 1929 erschienen, war Walter F. 
OUo einer der wenigen Professoren, die seit ihrer Griindung noch 
immer an der UniversiUit Frankfurt wirkten. Der seit Mai 1928 
amtierende Kurator Kurt Riezler haUe gliinzende Beziehungen nach 
Berlin - und zur klassischen Philologie, besonders zu Walter F. 
OUO.45 Er publizierte in den von OUo herausgegebenen »Frankfurter 
Studien«.46 Riezler versammelte einen Kreis von Freunden urn sich, 
die, ihrer Sympathien flir Stefan George wegen, als die »Georginen« 
verspoUet wurden.47 

Urns Jahr 1929 geh6rten unter anderen zu dieser Gruppe: der 
Graecist Karl Reinhardt48, der Germanist Max Kommere1l49 , der 
Historiker Ernst Kantorowicz50• Mit allen war Walter F. OUo durch 
pers6nliche und wissenschaftliche Interessen verbunden.5' Enge 
Kontakte bestanden auch zwischen klassischen Philologen und dem 
Institut flir Kulturmorphologie von Leo Frobenius, das seit 1925 in 
Frankfurt angesiedelt war. '52 Frobenius wiederum stand mit dem seit 
1918 im Exil auf Schlofi Doorn residierenden Kaiser Wilhelm II. in 
Verbindung. Dem »Doorner Kreis« geh6rte aufier Frobenius und Karl 
Reinhardt unter anderen auch Walter F. OUo an. Eine lockere Bezie
hung bestand zwischen Philologen und dem jiidischen Lehrhaus, wo 

45 Kluke, Stiftungsuniversitiit (s. Anm. 5) 778: .Eiller der ersten, dcnen sich 
Riezler angeniihert hat, war dcr aus Wien (gemeint: Basel, H.C.) ge
kommene Altphilologe Walter F. Otto, der seit der Grundung an der Frank
furter Universitat wirkte und eben vor dcr Fertigstellung seines Werkes 
uber die )Gotter Griechenlands< stand.« 

46 K. Riezler, Parmenides, 1954 (Frankfurter Studien zur Religion und Kultur 
der Antike 5). 

47 Kluke, S. 478f. 
48 Einige Daten: K. Reinhardt, Platons My then, 1927 (Verlag Friedrich Cohen, 

spater ubergegangen an Vittorio Klostermann) ist Kurt Singer gewidmet. 
Zu Kurt Singervgl. C. Becker, Nachwort zu K.R., Vermachtnis, S. 509; s. hier 
Anm. 5. Reinhardt war Schwager von Kurt Hildebrandt (1881-1966), s. L. 
Helbing u.a. (Hrsg.), Stefan Georgc, Dokumcnte seiner Wirkung (Castrum 
Peregrini 111), 1974, 126ff. 

49 Vgl. Anm. 42. 
50 E. Grunewald, Ernst Kantorowicz und Stefan George, 1982. - Otto hat sich 

als Dekan im Sommer 1950 entscheidend fUr die Bernfung von Kantoro
wicz eingcsetzt, dcr als Historiker des George-Kreises bekannt und um
strittcn war: Grunewald, S.85 Anm. 12; 102; s. Sehivelbusch, S.16 (s.u. 
Anm. 60). Weitere .Georginen« in Frankfurt: vgl. Kluke (s. Anm. 5), 
S.478f. 

51 Engere und weitergchende Beziehungen zu MitgJiedcrn des George-Krei
ses sind mir nieht bekannt. 

52 Sehivelbuseh, S.19f.; 138. 
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Franz Rosenzweig und Martin Buber53 wirkten, »das Land der Juden 
mit der Seele suchend«54: Suche nach den Urspriingen auch hier, 
Exodus aus der modern en Welt, Landnahme. Die Konvergenzen und 
Spannungen zwischen deutschem Judenturn und deutschem Phil
hellenismus, wie sie im damaligen Frankfurt beobachtet werden 
konnen, sind uns heute nur noch schwer zuganglich: Deutsches 
Judentum ist nur noch eine schwache Erinnerung und ,Hellas< 
keine Devise von auch nur padagogischer Bedeutung. Dies etwa war 
der geistige Raum, in dem die Niederschrift der Gotter Griechen
lands erfolgte. 

2.5.2 Gegen Ende der Weimarer Republik (1928/55) galt Frankfurt 
als eine der fiihrenden Universitaten Deutschlands.55 Hier wirkten, 
urn auBer den bereits Genannten nur noch wenige zu erwahnen, 
Paul Tillich, Matthias Gelzer, Max Horkheimer und Theodor Wie
sengrund-Adorno und - an der Jesuitenhochschule St. Georgen -
Oswald von Nell-Breuning. 

1m Jahre 1929 aber begann auch, mit dem New Yorker Borsen
krach, die Weltwirtschaftskrise, die die deutsche mit der amerikani
schen Wirtschaftskrise verschmolz.56 Die Weltproduktion verrin
gerte sich bis 1952 urn zwei Drittel, die Zahl der Arbeitslosen stieg 
von 2,9 Millionen im Januar 1929 auf iiber 6 Millionen im Winter 
1952. 

»Die demokratische Republik, die gerade erst miihsam wieder auf 
die Beine gekommen war, ging unter diesem letzten und hartesten 
Schlag sogleich zu Boden. Was vom Friihjahr 1950 bis 1955 noch 
folgte, war lediglich das Auszahlen des bewuBtlos Daliegenden.«57 
Noch 1929 erringt die NSDAP ihre ersten groBen Erfolge: iiber 10% in 
Thiiringen und einen Minister, in Coburg gar die absolute Mehrheit 
im Stadtrat. Die Wahlen zu den Studentenvertretungen waren ein 
besonderer nationalsozialistischer Triumph,58 auch in Frankfurt.s9 

Die liberal-biirgerliche Epoche der Universitat ist zu Ende: »Intel-

53 Nahum N. Glatzer, The Frankfort Lehrhaus, in: Publications of the Leo 
Baeck Institute of Jews from Gennany, Yearbook 1, London 1956, 105-122. 
1m sechsten akademischen Jahre des Lehrhauses (1924/25) wurde eine 
Vorlesungsreihe tiber die wiehtigsten Orte des Kontaktes zwischen Juden
tum und anderen Zivilisationen - Hellenentum/Alexandrien, Islam/Cor
duba, Germanismus/Berlin - abgchaJten (ebd. S. 117). An dieser Reihe 
wirkten mit: Karl Reinhardt, Josef Horovitz, Franz Schultz. 

54 Sh. Ben Chorin, Jugend an der Isar, 1974, S. 39f. 
55 Kluke, Stiftungsuniversitiit (s. Anm. 5), S.478ff. 
56 H. Hciber, Die Rcpublik von Weimar, (1966) 141981, S. 196ff.; 229. Oer 

"Schwarze Donnerstag (Freitag)« war der 24.10. 1929. 
57 Beiber, S. 215. 
58 Beiber, S. 223. 
59 Kluke, S. 571 ff. 
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lektuellendiimmerung«6o. 1m Horizont der Leser erscheinen die Got
ter Griechenlands - Symptom und Warmmg. 

3. Theologie einer »profanen Religion« 

3.1 Die theologische Uberbietung des deutschen Philhellenismus 

Walter F. Otto gilt als Vertreter des sogenannten »Dritten Humanis
mus«, den man mit Nietzsche beginnen liHlt. Er seiber hat sich 
jedoch, wie bereits gesagt, viel sHirker auf Winckelmann, Goethe, 
Schiller, Holderlin bezogen, also auf den sogenannten »zweiten Hu
manismus«. Ein Beispiel moge diese Verwendung der Klassiker ver
deutlichen.61 

In der Reihe der Gotterportrats hat Aphrodite - aus guten Grunden 
(§3.2) - einen vorletzten Platz, nach Athene, ApoBon, Artemis und 
vor Hermes. Ein Epigramm Schillers steht als Motto voran. 

»Jede irdische Venus entsteht wie die erste des Himmels, 
eine dunkle Geburt aus dem unendlichen Meer.« 

Nach dem Dichterwort beginnt die religionsgeschichtliche Abhand
lung: »Die >goldene< Aphrodite, die GoUin der Liebe, tragt einen 
zweifellos ungriechischen Namen. Wir wissen, daB sie aus dem 
Orient nach Griechenland gekommen ist ... « 

Der Einsatz mit der Erklarung des Namens ist traditionell und ja 
gerade bei Walter F. Otto nicht iiberraschend. Lediglich das Beiwort 
»goldene« Aphrodite zeigt an, daB die religionsgeschichtliche Ab
handlung iibergehen wird in Riihmen und theologische Defini
tion:62 

»Und was ist (Aphrodites) ewige Seinsbeschaffenheit? Es ist der 
bestrickende, herzgewinnende Glanz, in dem aBe Dinge und die 
ganze Welt vor dem Auge der Liebe stehen, die Wonne des Naheseins 
und Einswerdens, deren Zauber die (sic) Beriihrung begrenzter 
Wesen zum Untergang im Grenzenlosen lockt.« 

Das Epigramm am An fang dieser gottlichen Physiognomik richtet an 
jeden Leser den Appell, seine personliche Erfahrung als eine irdi
sche Venus bzw. mit einer irdischen Venus aus diesem Mythos zu 
deuten. Die private Erfahrung wird dadurch objektiviert, formiert 

60 So der Hallpttitel von Wolfgang Schivelbllschs Stlldie Zur Lage der Frank
furter lntelligenz in den zwanziger Jahren, 1982. 

61 GG, S. 92 - Zwei weitere Beispiele: S.144; 153. 
62 GG, S. 101. Typisch an dicser Bestimmnng sind die Kategorien des Glanzcs, 

der Totalitiit (eine bcsondere Daseinsform der ganzen Welt), der Polaritiit 
(Untergang). 
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und erhoht; sie erhalt kosmische, mythische, archaische Dimen
sionen; auch aufmeiner zarten Neigung ruht gottlicher Glanz. Und 
andererseits zieht der Mythos erst aus der Beriihrung mit dem Leben 
des lebendigen Menschen seine Kraft. 

Uber diese Appellfunktion hinaus ist das Schillerzitat Glied in 
einer wohlgefiigten Kette von Texten aus deutschen Dichtern.63 Da
durch wird die Verschmelzung von deutscher Klassik und grie
chischer Religionsgeschichte sichtbar gemacht. Gegeniiber dieser 
klassischen Tradition des deutschen Philhellenismus tritt alles an
dere zuriick: Klages und George ebenso wie Bachofen, Nietzsche, 
Rohde. Dennoch ist auch Walter F. Otto iiber den »zweiten Humanis
mus« hinausgegangen, und zwar, wie ich meine, in einer spezifisch 
theologischen Argumentation. 

Holderlins Gotter, schreibt Walter F. Otto,64 seien Aether, Sonne, 
Erde, Dionysos: dies sind, in Ottos religionsgeschichtlicher Syste
matik, vorolympische, alte Gotter, chthonisch und weiblich, elemen
tare und damonische Krafte, nicht aber die Gestalt, Geistigkeit, 
Herrlichkeit eines neuen, olympischen Gottes. 

Goethe fiihre, an der bekannten Stelle im Faust65 , Galatea ein, die 
Schone in den Wellen, einen Damon, dem Element verhaftet, nicht 
aber die goldene Aphrodite, die olympische Gottin. Diese Natur
gotter aber sind, nach Walter F. Otto, eher Personifikationen in einem 
deistischen oder pantheistischen Weltbild. 

Die olympischen Gotter dagegen sind eine Offenbarung von Ge
stalten des Seins, die in einem bestimmten Augenblick wirklich 
stattgefunden hat.66 Homer ist ein Zeuge dieser Offenbarung. Sie 

63 Goethe, Holderlin, Morike, Schiller. - Walter Rehms Buch, Griechentum 
und Goethezeittriigt den Untertitel: »Geschichte eines Glaubens«; es ist zur 
selbcn Zeit gearbeitet worden wie OUos Gotter Griechenlands (»seit 1928«; 
Rehm, Griechentum, Vorwort) und erschien in einer von O. Immisch 
herausgegebenen Reihe: .Das Erbe der Alten. Schriften iiber Wesen und 
Wirkung der Antike.« Rehm faBt den .zweiten Humanismus«, den fiir OUo 
wichtigsten Orientierungsrahmen fiir seine Gotter Griechenlands, auf als 
»auch ein Kapitel der Deutschen Glanbensgeschichte«, als .Religion« oder 
zumindest als eine »Art von Ersatzreligion« (Rehm, Griechentum, S. 13). 
Zu den Versuchen einer »deutschen Glanbensgeschichte« in den dreiBiger 
Jahren (z.B. J.w. Hauer, E. Mandel, D. Pfister) vgl. Verf., Neuheiden, in: 
Religions- und Geistesgeschichte der Weimarer Republik, 1982. 

64 OUo, Der Dichter und die alten GoUer, 1942, S. 38; vgl. § 3.3, Anm. 87. Vgl. 
GG, S. 159ff.; OUo, Der griechische Gottermythos bei Goethe und Holderlin 
(1939), in: Ders., Gestalt, S. 183ff.; Ders., Der Ursprung von Mythos und 
Kultus. Zu H6\derlins Empedokles (1940), ebd. S. 229ff. 

65 Faust, 2. Teil, 2. Akt, V. 8144ff.: »lm Farbenspiel zu Venus Muschelwagen, / 
kommt Galatee, die Schonste nun, getragen, / die seit sich Kypris von uns 
abgekehrt, / in Paphos wird als Gotlin selbst verehrt.« Vgl. Goethe, Para
lip omena 88 (125; 6.2. 1830; Beutlers Ausgabe 5, S. 580f.): »Muschelwagen 
derVenus«. 

66 Vgl. GG, S.21; 132f.; 164. 
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kann immer wieder stattfinden, auch heute noch, denn: die Gotter 
sind (§ 1.3). Gelegentlich beriehtet Walter E Otto sogar von derar
tigen Offenbarungen in der Neuzeit.57 So werden die naturphiloso
phischen, naturreligiosen, pantheistischen Position en tiberboten 
durch die Annahme einer bestimmten historischen Offenbarung von 
bestimmten Gottheiten. 

Diese Einsicht zu systematisieren, zu verteidigen und zu aktuali
sieren, in bestehende Bildungstraditionen zu integrieren und so zu 
verbreiten ist die Aufgabe des Buches Die Gotter Griechenlands. 
Insofern ist es ein theologisches Buch. Walter E Otto gehorte nicht zu 
jenen Schongeistern, die Antikes oder Goethisches zur gelegentli
chen Anregung ihres Gefiihlslebens gebrauchen. Die Kraft und Aus
dauer, mit der er seine Aufgabe verfolgte, ist motiviert durch die 
Einsicht, den deutschen Hellenismus tiber Goethe und HOlderlin 
hinausfiihren zu mtissen. 

3.2 Konservative Positionen 

Walter E Ottos olympische Theologie ist zeitbedingt, wie aIle Theo
logie und aIle Religionswissenschaft. Unter den Stichworten >Got
terstandestaat< und >Geschlechtermetaphysik< mochte ich zwei Ge
dankenreihen referieren, in den en die theologische Umformulie
rung sozialer Annahmen besonders deutlich wird, gerade weil sie 
vom religionsgeschichtlichen Material nichtunterstiitzt ist. 

3.2.1 Die aIten Gotter sind von den neuen, den olympischen tiber
wunden worden; sie sind zwar nicht vernichtet, aber im Rang zu
rtickgesetzt: die »uralte Ordnung« der Erde, der Verwandtschaft, ein 
»Reich des Irrationalen« - die chthonischen Machte - bleibt »in der 
Tiefe ehrwtirdig bestehen, aber die Krone der wahren Gottlichkeit 
mull es einem hoheren Reiche lassen«.58 - »Der letzte Ernst ist nicht 
mehr bei den Machten des Blutes, der Erde und des Dunkels.«69 Also 
nieht Erdmutter und Dionysos, sondern Licht, Klarheit, Geist, 
mannlicher Adel: und das ist Athene. 70 Diese Wertsetzung ist in 
einer Epoche der »ZerstOrung der Vernunft« nicht selbstverstand
lich. 

Andererseits ist die »geadeJte Mannlichkeit«71 des Geistes Teil 

67 GG, S. 129; Otto, Das Weltgefiihl, S. 128 (uber Otto Braun und Apollon); zu 
Hans von Prott vgl. C.A. Bernoulli, Urreligion und antike Symbole 11,1926, 
5ff. (Hinweis von St. Meyer, Tiibingen). 

68 GG, S.147; 149; 151. 
69 GG, S. 151. - Die Formulierung riehtet sich wahrseheinlich gegen Ludwig 

Klages und Munchner Kosmiker; Otto folgt hier eher einer Geschichts
spekulation, wie Bachofen sie entwickelt hat. 

70 GG, S. 151; 155. 
71 GG, S. 251ff.; mit Bezug auf Nietzsche. 
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einer aristokratischen Weltordnung. Die Pradikate .adelig und vor
nehm, herrlich und leuchtend, GroBe und Glanz, Hoheit und Herr
lichkeit< sind fix fiir die Olympier reserviert. Die Heroen Homers 
sind die Mittler einer yom Himmel zur Erde reichenden Genealogie 
des Adels. So hat die griechische Aristokratie ihre Privilegien reli
gios und theologisch abgesichert, gegen soziale Kritik immunisiert. 

1m Jahre 1929 gerat diese aristokratische Theologie in einen aktu
ellen Kontext. Die Adelsgotter sollen lehren, worauf es ankommt: 
»nicht Gluck, sondern GroBe«, denn: ,.Der Rechtsanspruch auf 
Gluck, den der einzelne zu haben glaubt, erhebt sich uber das 
sinkende BewuBtsein gottlicher Gegenwart.« Der Bauer Hesiod und 
der athenische Burger Euripides haben nicht etwa die griechische 
Religion geklart oder vertieft: "der Ruf nach Gerechtigkeit ist viel
mehr ein Zeichen der beginnenden Entgottlichung der Welt«. 72 

Die Ordnungsvorstellung yom Standestaat ist hier zweifach proji
ziert: einmal in das archaische Griechenland als eine Ordnung von 
Adel, Bauer, Burger, und dann noch einmal in die Hierarchie der 
Gotter mit dem groBen adligen Geist an der Spitze. In der griechi
schen Geschichte und Religionsgeschichte ist das so nicht auszuma
chen. Diese Projektion ist nur durch die soziale Gebundenheit der 
klassischen Altertumswissenschaft an ihre Standesvertreter in den 
Schulen und die Geistesaristokratie an den Universitaten zu er
klaren. Diese Schicht hat bereits im 19. Jahrhundert ein vorindu
strielles, aristokratische, heroisches Menschenbild - als Kontrast, 
Ausweg, Utopie - propagiert, und zwar fiir den neuen Burger-, 
Geistes- und Bildungsadel. 

3.2.2 Die Gotterhierarchie als ganze basiert auf einer besonderen 
Ordnung der Geschlechter: unten, dunkel, dumpf, unheimlich, un
frei das weibliche Element, droben im Lichte die Ideale "geadelter 
Mannlichkeit«.73 Es sei kein Zufall, daB das weibliche Geschlecht in 
der homerischen Religion zurucktrete: ,.Die Gotter, die dort an der 
Spitze stehen, sind nicht bloB miinnlichen Geschlechtes, sondern sie 
reprasentieren auch mit aller Entschiedenheit den mannlichen 
Geist. Wenn sich auch Athena mit Zeus und Apollon zur hochsten 

72 GG, S.253f. - In dem Essay "Der griechische Mensch und die Nachwelt. 
(in: Europiiische Revue 1937, 637) zitiert OUo zustimmend Jacob Burck
hardts Weltgeschichtliche Betrachtungen: "Volker haben (!) bestimmte 
Lebensziige an den Tag zu bringen ... , und zwar vollig (!) ohne Riicksicht 
auf die Begliickung der Einzelnen.« - Uber den .neuen Adel., wie er urn 
1930 geplant wurde, vgl. z.B. Alfred Rosenberg, Mythos des 20. Jhs., l1932, 
550f.; 585. 

73 GG, S.154f. (mit Berufung auf Bachofen) und 251f.; GG, S.19ff. (Religion 
und Mythos der Vorzeit) schopft ebenfalls aus Bachofen. Vgl. Hartmut 
Zinser, Der Mythos des Mutterrechts. Verhandlung von drei aktuellen 
Theorien des Geschlechterkampfes, 1981, bes. S. 10ff: .Der Geist ist miinn
lich. J.J. Bachofen und das Mutterrecht.. 
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Dreiheit verbindet, so verleugnet gerade sie die weibliche Art aus
driicklich und macht sich selbst zum Genius der mannlichen.« So 
zeigen denn die drei groBen olympischen Gottheiten »in dreifacher 
Gestalt das Ideal geadelter Mannlichkeit«. Athene gehore »ganz dem 
Reiche der Mannlichkeit an« und habe »als Gottheit rein mannlichen 
Charakter«.74 Diese Theo-Iogie trifft vielleicht zu auf die heroischen 
Epen Homers, aber nicht aufirgendeine konkrete Gruppe oder Epo
che in der wirklich und alltaglich praktizierten griechischen Reli
gion. 

DaB Walter F. Otto auf dieser Geschlechtermetaphysik und Ge
schlechterhierarchie insistiert, hat, neben anderen, zwei Griinde: 

(a) Die Differenz zwischen Christentum und Hellenentum wurde 
gleichgesetzt mit jener von Mannlichkeit und Weiblichkeit; das 
Christen tum ist weiblich und unvornehm, das Heidentum dagegen 
ist mannlich; das Christen tum ist eifernd, eifersiichtig, unfrei, das 
Heidentum ist tolerant.75 

(b) In der Tradition des Neuhumanismus und in der Praxis des 
humanistischen (Knaben-)Gymnasiums gibt es Ziige eines »anti
intellektuellen Frauenbildes«.76 »Es identifizierte mit Bildung und 
Intellektualitat geschlechtsspezifisch als mannIiche Bildung die 
Normen der formalen Altsprachenbildung und stellte Frauen als 
unbildsam, emotional ( ... ) gegeniiber ... «. 

3.2.3 1m Jahre 1929 also sind die Gotter Griechenlands )altkon
servativ< geworden. Revolutionare Absichten, wie andere Konser
vative sie damals hegten, liegen ihnen zwar fern; doch waren sie der 
Republik von Weimar keine Stiitze. Dem nationalsoziaIistischen 
Staat wurden sie zur »Reaktion« und zu einer MogIichkeit des gei
stigen Widerstandes. 

Herr Spengler von der Sicherheitspolizei beklagt im Jahre 1943 
die Verbreitung iibervOikischer humanistischer Ideen, die aktive 
Kulturpropaganda Ottos, der sogar »Kreise« gebildet habe: 77 »So war 

74 GG, S.251. 
75 Vgl. GG, S. 252; die Metaphorik, von Nietzsche iibernoIlIlIlen, ist schon in 

dem Aufsatz iiber »Das Weltgefiihl des klassischen Heidelltums« (1920/21) 
voll entwiekelt: » ... die neuzeitliehe Kultur Europas ... ist weiblich und 
ehristlieh«. 

76 Barbel Gafcrt, Hohere Bildung, 192f. Die Riehtigkeit diesel' Behauptung ist 
mil' - uber die von Gafert vorgetragenen Materialien hinaus - nieht naeh
prufbal'. Die antike El'Otik, die sieh nieht aus allen gymnasialcn Schultex
ten pUl'gieren lieD, ist naturlieh kein Gegenal'gument. - Vgl. R. Siihne\, 
Gotter Grieehenlands, 1955, S. 57f.: »denn es is! dUl'chaus ungl'iechiseh, 
die hiiehste VollkoIlIlIlenheit in weiblichel' Gestalt zu sehauen.« 

77 Spengler an den Beauftragten des Fuhrers fiir die Uberwaehung del' ge
sam ten geistigen und weltanschauliehen Sehulung und Erziehung del' 
NSDAp, 26.1. 1943. Bei del' Beurteilung dieses Textes darf nie verges sen 



158 RELTGIONSGESCHICHTE DEUTSCHLANDS 1M 20. JAHRHUNDERT 

er der eigentliche geistige Kopf jenes liberalen hwnanistischen 
Kreises, der vor und einige Zeit nach der Machtiibernahme an der 
Frankfurter Universitat und im Frankfurter Kulturleben die grofie 
Rolle gespielt hat. In diesem Freundeskreis fand er sich zusammen 
mit Mannern wie dem 1933 abgesetzten Kurator Riezler, dem eben
falls 1933 beseitigten und dann nach New York emigrierten Kultur
philosophen Paul Tillich und dem jiidischen GeschIehtsprofessor 
Kantorowicz. Otto war auch der eigentlich fiihrende Mann des ,Krei
ses der Runde<, der sich 1933 mit dem Bestreben bildete, einen 
,Dritten Humanismus als den kulturellen Inhalt< des Dritten Rei
ches zu entwickeln. Noch bis in die Jahre 1933/34 hinein war Otto 
ferner einer der Eifrigsten im George-Kreis.« 

Der durchschlagende Beweis fUr die reaktionare Haltung Walter E 
Ottos folgt aber nun erst. Die Sicherheitspolizei hatte einen Brief an 
den Exkaiser in Doorn in die Hand bekommen, den Walter E Otto im 
Jahre 1938 im Namen des immer noch existierenden Doorner Ar
beitskreises geschrieben hatte. Der ObersturrnbannfUhrer Spengler 
yom Sicherheitsdienst zitiert daraus die folgenden Satze: 

"Die Mitglieder der Doorner Arbeitsgemeinschaft begehen diesen 
Tag mit besonderer Bewegtheit, in stolzer Erinnerung an viele be
deutungsvolle und festliche Stunden schopferischer geistiger Ge
meinschaft unter den Augen ihres hohen Prasidenten, einer wissen
schaftlichen Vereinigung, wie sie in unserem Zeitalter nur ein ein
ziges Mal existiert. Mit wiederholten Wiinschen und ehrfurchtsvol
lem Grufi Ew. Majestat dankbarlichst ergebener W E Otto.« 

Es waren auch die Gotter Griechenlands, wie Walter E Otto sie 
konzipiert hatte, die ihn gegen Rassismus, gegen den neuen Uber
menschen, gegen nordisches Erbe und deutsche Gottschau gefeit 
haben.7R Seine Theologie blieb auch unter dem Nationalsozialismus 
aristokratisch - nicht plebeisch wie der Nationalsozialismus; helle
nisch - nIeht gerrnanisch, nordisch oder arisch;79 kosmopolitisch -
nicht nationalistisch; humanistisch - nicht rassistisch. 

werden, da13 es sich urn eine Denunziation handelt, deren An gab en zu 
priifen bleiben. Die Angaben iiber Ottos Beziehungen zum »Dritten Huma
nismus« und zum George-Kreis sind nicht korrekt, vgl. Anm. 42 und 51. 

78 Vgl. Otto, Der griechische Mensch und die Nachwelt, in: Ders., Gestalt, 
S.161ff.; bes. 171ff. mit deutlicher Distanzierung, ebenso in seinen Bei
tragen zum JahrbuchJilr geistige (jberlieJerung. 

79 Die Iranier, sagt Otto (a.a.O.) ironisch, hatten den Dualismus ins Christen
tum gebracht; also kiinne man nicht, urn den Dualismus zu iiberwinden, 
gegen das Christentum das ,arische Erbe< stellen. Die Polaritat der olympi
schen Theologie ist die systematische Alternative zum iranisch-jiidisch
christlichen Dualismus. 
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Wie viel oder wie wenig hat dieser »htuuanistisehe Widerstand«80 
ausgeriehtet? Wieviel aueh immer - er solI nieht vergessen sein. 

3.3 »Heimliehe Opferflammen« 

Mit den Mitteln von Kirehengesehiehte, Religionssoziologie und 
Religionswissensehaft, soweit ieh sie kenne, ist die Theologie, die 
Walter F. Otto sehuf, und die Wirkung, die sie ausiibte, schwer zu 
fassen. Er hatte keine soziologiseh faBbare ,Gemeinde<; keinen 
,Kreis, wie Stefan George; er hat keine ,Bewegung< gegriindet wie 
Hauer; sieh nieht in den Lehrerverbanden engagiert wie Werner 
Jaeger; sieh nieht einer ,Sehule< verbunden, wie etwa Karl Kerenyi 
dem Eranos-Kreis und der Sehule C.G. Jungs. Und doeh will er noeh 
anderes vermitteln als Wissensehaft, Bildung oder Unterhaltung. 
LaBt sieh das fassen mit Begriffen wie: GroBstadtreligion (Frank
furt) - Lesegemeinde - Professorenreligion - Kathederprophetie -
Privatreligion der Gebildeten statt oder neben einem Christentum8t 
- Goethereligion des deutsehen Kulturprotestantismus82 - Kunst
religion mit Naturframmigkeit83 ? 

leh wage keine Antwort; ieh maehte aber versuehen, Walter F. OUos 
Theologie in eine Religionsgesehichte Deutsehlands (Europas) ein
zuordnen. 
1. Walter F. OUo verkniipft sieh mit der antiken Religion, und zwar 

mittels subversiver Traditionen der Spatantike, die im Wider
stand gegen ein Staatskirehentum ausgebildet wurden. 

2. Bereits die olympisehe Religion ist, in OUos Theologie, »keine 
Kultreligion mehr«.84 Das bedeutet: die kultlose Zuwendung des 
neuzeitliehen Mensehen zu den GaUem Grieehenlands bleibt 
nieht unvollkommene Erinnerung, im Gegenteil: diese Art der 

80 Vgl. Ludwig Curtius, Deutsche und Antike Welt. Lebenserinnerungen 1950, 
S.511ff. 

81 Der Bcgriff religio eruditorum als Gegensatz zu religio pauperum, in
Jinnorum stammt aus den theologisehen Diskussionen des 16. Jhs. Fur 
Otto kiimen als soziologisch fall bare Triigerschicht vor aHem Lehrer und 
Lchrcrverbiinde in Frage. 

82 Goethe, Diehtung und Wahrheit, 3, 15 B. (S. 695): » .•• und so bildete ich mir 
ein Christentum zu meinem Privatgebraueh ... '. In dieser »eigenen Reli
gion« ist die Grundlage der »neue Platonismus« (ebd. 2, 8, S.375; 385). 
Manchen galt das als ,heydniseh<. 

83 Beaehte (a) die Bildbetrachtungen bei Otto, GG, S. 231; das Ergebnis dieser 
Meditation wird in rituellen Ausdrueken beschrieben: »ein Bad der Wie
dergeburt in ewigen Wassern«; (b) die Naturstucke: 121f. (Die Nacht); 162 
(Jungfrau und Wildnis); 252 (Die Frau). Sehilderungcn der griechisehen 
Landsehaft wurden aueh dann nieht in griillerem Umfang eingefiigt, als 
Otto Gricehenland besueht hatte. 

84 Otto, Der Dichter, S. 161. Uber die Bcrechtigung dieser Tbese kann hier 
nieht gehandelt werden. 
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Verehrung entspricht genau dem Wesen der Giitter Griechen
lands. Die Zuwendung in Kunst, Mythos, Dichtung, Tanz ist au
thentische, vollkommene, wirkliche Verehrung dieser Giitter. Dnd 
das nennt Otto »profane Religion«.85 

Diese Kongruenz von olympischer Religion und neuzeitlicher Friim
migkeit ist, wenn ich recht sehe, ein drittes zentrales Dogma in 
Walter F. Ottos theologischem System. Deshalb seien hierfUr einige 
Belege angefUhrt. 

Die olympische Religion, schreibt Walter F. Otto, ist »eine Religion 
ohnegleichen, die heimlich in uns fortlebt«.86 »Wie viele heimliche 
Opferflammen haben fUr sie gebrannt, als das alte Griechentum 
liingst nicht mehr war!«87 »Profane Religion« - Otto vermeidet mit 
Bedacht die Ausdriicke ,Mystik< und ,Gnosis<!88 - ist Religion ohne 
Kult: »Erkenntnis und Anbetung (sind) eins.«89 Die Kunst in unseren 
Musentempeln ist ein art der Meditation:9o »Wir aIle kennen die 
griechischen Giitter seit unserer Kindheit. Wir haben vor ihren 
Marmorbildern gestanden und einen Hauch iiberirdischer Seligkeit 
verspiirt.«91 Dementsprechend kann eine Bildmeditation als Ritual 
beschrieben werden: (sie ist) »ein Bad der Wiedergeburt in ewigen 
Wassern«.92 Mit derselben spiritualisierten Kultsprache umschreibt 

85 Otto, Der griechische Mensch (1957), in: Ders., Gestalt, S.176 und 177; 
Ders., Die Musen, 1954, Vorwort. 

86 Otto, Gestalt, S.176f. - Zur Ausdrueksweise vg!. E. Troeltsch uber die 
»heimliche Religion der Gebildeten«, das »heimliche Deutschland« im 
George-Kreis (s. E. Grunewald, E. Kantorowicz, S. 74ff. und 152) oder den 
jugendbewegten Vers: »Heimliche Fahne / weht aus unsres Feuers Atem.« 

87 Otto, Der Dichter, S. 160; vg!. S.58: »Durch ihn (Hiilderlin) muB sich der 
uralte, im neueren Europa auf vielfache Weise wiedergelehrte Gottes
dienst in seiner wahren Bedeutung erhellen.« Fur das Selbstverstandnis 
Ottos ist es entscheidend, daB er theologisch uber Hiilderlin, Goethe, 
Nietzsche hinausgekommen ist, oder - mit mythologischen Chiffren: statt 
Kronos bei Hiilderlin der Kronide Zeus bei Otto, statt Galatea bei Goethe 
Aphrodite bei Otto usw. Aus dieser Tradition, abel' uber sie hinaus will Otto 
wirken: Bur so erklart sichm.E. der kerygmatische Zug in den hier zitier
ten Texten. 

88 Vg!. R. Borchardt, Pseudognostische Geschichtsschreibung (1950), in: 
Prosa IV, 292ff. (gegen Wolters, Gundolf, Kantorowicz und George); der 
haeresiologische Begriff, von II. H. Schaedel' zu Borchardt gekommen, 
hilftm.E. trotz Borchardts imponierender Wortgebarde in der Sache wenig, 
weder bei George noch bei Otto. Hans Jonas' Arbeiten zur Gnosis konnte 
Borchardt noch nicht kennen. Andererseits ist mystische Terminologie bei 
Otto unverkennbar: vg!. z.B. GG, S. 164. 

89 Otto, Der griechische Mensch, S.178; vg!. GG, S. 162: »Eine wundervolle 
Erkenntnis, die man auch Erleben Hennen kann« (sci!. die Erkenntnis der 
giittlichen Gestalt). 

90 Otto, Gestalt, S. 95ff.; 165f. 
91 Otto, Gestalt, S. 117. 
92 GG, S. 251; vg!. hier Anm. 85. 
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Walter F. Otto die Religiositiit der »heimlichen Heiden« in der euro
piiischen Religionsgeschichte:93 »Wenn sie auch keinen Gottern op
fern, im Verborgenen ihres Herzens scheinen sie Tempel und Altiire 
errichtet zu haben und dem alten Heidentum anzuhiingen.« 

Dies ist die »heimliche Opferflamme«, der »unsichtbare Tempel«, 
der "dunkle Strom« unter der Oberflache der Christentumsge
schichte.94 Diesen »dunklen Strom«, seine Verzweigungen in Wis
senschaft und Bildungswesen zu erforschen, ist, so scheint mir, eine 
wichtige Aufgabe fUr eine Religions- und Geistesgeschichte der Wei
marer Republik. 
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Dionysos 1933 
w.F. OUo, ein Religionswissenschaftler 

und Theologe am Ende der 
Weimarer Republik (II) 

lDasBuch 

1.1 Frankfurter Studien 

Im Jahre 1933, dern Jahr der nationalsozialistischen Machtergrei
fung, erschien, als vierter Band der »Frankfurter Studien zur Reli
gion und Kultur der Antike«, Walter R Ottos Dionysos, Mythos und 
Kultus. Das Buch ist Abschlu13 und Hohepunkt einer dreiteiligen 
Reihe. Vier Jahre zuvor, als die Weltwirtschaftskrise die Weimarer 
Republik zerstOrte, waren in Frankfurt Ottos Gotter Griechenlands 
erschienen (1929). Schon zehn Jahre lag jene Polernik zuruck, die 
Otto 1923 im Namen des antiken Geistes gegen die christliche Welt 
gefiihrt hatte. Diese Polernik hatte ihm den Namen »Nietzsche redivi
vus« eingebracht. 1 

Im Dionysos kommt das Christentum nicht rnehr vor. Die Sache 
Nietzsches wird nicht in religionsvergleichender Polernik, ge
schweige denn als literargeschichtliche Korrektur zur Geburt der 
'Jragodie vorgetragen. Vielrnehr - entschieden und selbstbewu13t 
wahlt sich Walter R Otto nunrnehr sein Therna: nichts Geringeres als 
Dionysos selbst. Die Kongruenz von Gegenstand, biographischer 
Situation des Verfassers und geschichtlichern Augenblick gibt dieser 
knapp zweihundert Seiten starken Monographie ein Gewicht, das 
tiber die Wissenschaftsgeschichte hinausgeht. 

OUos Meisterwerk erschien in einer Reihe, die er erst ein Jahr 
zuvor gegrundet hatte, in den »Frankfurter Studien«2. Diese Reihe 
spiegelt das Programm der »Frankfurter Schule«, die sich seit seiner 
Berufung irn Jahre 1914 allmiihlich urn Walter R Otto gebildethaue3 • 

1 Walter F. Otto, Der Geist der Antike und die christliche neu, 1923. Otto hat 
spiiter dieses Werk kritisch beurteilt. 

2 Noch 1938, in dem Jahre, in dem die Frankfurter Studien abbrechen, er
scheint, innerhalb der Reihe, die zweite Auflage des Dionysos. Karl Kerenyi, 
der einen erheblichen Teil seines Lebenswerkes dem Studium der dionysi
schen Religion gewidmet hat, hiilt am 22. Juni 1934, zum 60. Geburtstag von 
w.F. DUo, einen Vortrag iiber .Dionysos und das Tragische in der Antigone« 
(Frankfurter Studien 13), in dem er an DUos Dionysos ankniipft. 

3 Zur allgemeinen Geschichte der Universitiit vgl. P. Kluke, Die Stiftungsuni
versitat Frankfurt a.M. 1914-1932, Frankfurt 1972. 
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Hier publizierten OUos SchUler Franz Altheim und Carl Koch die 
Beitriige zur romischen Religionsgeschichte, die allgemein von ih
rem Lehrer erwartet worden waren4 • Kurt Riezler, seit 1928 Kurator 
der Universitiit Frankfurt, verOffentlichte hier noch 1934 eine philo
sophische Studie zu Parmenides; 1933 war er als Haupt der soge
nann ten »Riezler-Clique«, der OUo, Karl Reinhardt, Paul Tillich, 
Ernst Kantorowicz angehorten, seines Amtes enthoben worden. Die 
Reihe konnte sich bis 1938 halten; sie hieB »Frankfurter Studien«, 
obschon ihr Herausgeber schon 1934, ein Jahr also nach dem Er
scheinen seines »Dionysos«, nach Konigsberg zwangsversetzt wor
den war. Der 16. und letzte Band stammt von Karl Schlechta, der mit 
Hilfe von w.F. OUo und Karl Reinhardt an das Nietzsche-Archiv in 
Weimar gelangte. Der vor wenigen Wochen, im Februar 1985, nach 
schwerem Leiden verstorbene Gelehrte machte damals in Weimar 
eine Entdeckung, durch die die Nietzsche-Forschung revolutioniert 
wurde: die Fiilschungen, Collagen, Autodafes, die Frau Dr. Elisabeth 
Forster-Nietzsche (t 8.11. 1935) mit den Manuskripten ihres Bruders 
angestellt hatte. Sein Beitrag zu den »Frankfurter Studien« erschien 
1938; er behandelt »Goethe in seinem Verhiiltnis zu Aristoteles«; er 
ist »dem Freunde Max Kommerell« gewidmet. 

Die Bezeichnung »Frankfurter Schule« fUr dieses Geflecht von 
personlichen Beziehungen, SchUler- und Freundschaftsverhiiltnis
sen, Forschungsinteressen, gemeinsamen Gegnern, Verbiindeten -
z.B. Leo Frobenius - und Vorbildern - z.B. Stefan George - ist im 
Jahre 1934 zum ersten Mal nachweisbar5, lange also bevor das 
Institut fUr Sozialforschung - Max Horkheimer, Theodor W. Adorno, 
Friedrich Pollock, Herbert Marcuse - den Namen »Frankfurter 
Schule« sich zugeeignet hatteo. 

4 Vgl. die Ubersicht iiber die Titel der Frankfurter Studien in der bibliographi
schen Notiz. 

5 H.J. Rose, .Altheim: Revolutionary or Reactionary«, in Harvard Theol. Rev. 
1934,33-51; fUr ihn ist der Name offenbar noch nicht fest eingebiirgert. - K. 
Kerenyi, Rezension von L. Euing, Die Sage von Tanaqil, 1933 (Frankfurter 
Studien 2), in: Gnomon 1934, 134-139; S. 134: .Eine Arbeit aus WF. Ottos 
Frankfurter Schule ... « - Oskar Goldberg, Rezension von C. Koch, Der 
romischeJupiter, 1937 (Frank! Stud. 14), in: MajJ und wert 1,1958,507-511: 
(ein Buch) »aus dem Frankfurter Mythologenkreise«. 

6 Martin Jay, Dialektische Phantasie. Die Geschichte der Frankfurter Schule 
und des Institutsfilr Sozialforschung 1923-1950, Frankfurt/M. 1976, S. 15, 
Anm.: »Der Begriff einer eigenen und besonderen Schule (bildete) sich erst 
heraus, nachdem das Institut gezwungen war, Frankfurt zu verlassen. Die 
Bezeichnung selbst fand ihre Anwendung erst, als das Institut im Jahre 1950 
nach Deutschland zuriickkehrte.« (Hinwcis von St. Meyer). 
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1.2 »Inhalt« 

Das Buch besteht aus zwei Teilen. Der erste Teil entwickelt auf 
knapp vierzig Seiten vier allgemeine Thesen zu Kultus, Mythos, 
Kultur und Religionswissenschaft. 

a) Der KuHus ist eine uralte, urspriingliche, unmittelbare Reaktion 
auf eine objektive Ur-Offenbarung des Giittlichen, nicht )magische< 
Praxis zur Befriedigung )niederer< menschlicher Bediirfnisse7 ; 

b) der Mythos ist kein Erzeugnis der Dichter, sondern steht mit 
gleichem Wahrheitsanspruch neben dem Kultus8 ; 

c) »alle schiipferischen Betiitigungen des Menschen (miissen) ohne 
Unterschied als Kulthandlungen bezeichnet werden«: aile Kiinste 
sind »weltlich« gewordene Teile des Kultus fl ; 

d) die konventionelle Religionswissenschaft ist, da sie Teil einer auf 
Zweckrationalitiit und Profit gerichteten »biirgerlichen Gesell
schaft« ist, unfiihig, den wirklichen Gehalt der Begriffe KuHus und 
Mythos zu erfassen lO • 

Diese Wissenschaftskritik ist zugleich Kulturkritik: wider die »Ge
sinnung des modernen Menschen«, sein »stiickhaftes, mechanisti
sches Denken«lI, seinen »matten, niichternen Verstand«12, der alles 
aufs Zweckmiil3ige reduziert, aufs niedere Bediirfnis, aus dem sich 
allmiihlich das Hiihere entwickeln solle13. Das Gegenteil, so Otto, ist 
richtig. 

Der zweite Teil, schlicht und anspruchsvoll »Dionysos« betitelt, ist 
eine Art mythologischer Biographie: Heimat, Namen und Eltern, 
sein Wirken unter den Menschen, schliemich sein Tod, Wiederauf
erstehen und Fortleben; denn, nach Otto, lebt der »Dionysische 
Geist« in der Tragiidie auch »heute noch«14. 

7 Otto, Dionysos, S. 16ff., 20f., 32. 
8 S.18f. 
9 S.28. Der Tilel der Frankfurter Studien lautet: »Zur Religion und Kultur 

der Antike« (nicht etwa nmgekehrt). - Nach Otto ist »selbst die Sprache ... 
zweifellos im Verkehr mit dem Erhabenen, Weltbewegenden geschaffen 
worden«: im Anfang also war Loben, Preisen, Beten im Angesicht der 
Croffenbarung, nicht Schrei um Hilfe, Lockruf, Befeh!. 

10 S. 16ff., 38 (gegen Nilsson). 
11 S.14. 
12 S. 39; vgl. S.23 o. 
15 S. 34,57,44. 
14 S.189f. 
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Die Kapitel tragen folgende Titel: 

2. Heimat des Dio
nysoskultes 
3. Der Sohn des Zells 
lind der Semele 

4. Die My then seiner 
Epiphanie 
5. Der kommende 
Gott 

6. Das Symbol der 
Maske 

1. Vorbemerkung 

7. Liirm lind Stille 12. Die Weinrebe 

8. Die verzauberte Welt 13. Die Offenbarung des 
Dionysos in der vegeta
tiven Natur 

9. Der finstere Wahnsinn 14. Das Element der 
Feuchte 

10. Moderne Theorien zur 15. Dionysos lind die 
Erkliirllng der diony- Frauen 
sischen Raserei 
11. Der wahnsinnige Gott 16. Ariadne 

17. Das Schicksal des Dionysos 
18. Dionysos lind Apollon 
19. Schlllllbemerkling iiber die Tragiidie 

Die Sprache der Titel vermeidet eher religionswissenschaftliche 
Terminologie, bietet aber schone deutsche Urworte: Heimat, Offen
barung, Schicksal, dazu: Element, Mythos, Symbol und Tragodie; 
der Kenner vernimmt schon im Inhal tsverzeichnis die Signale N ietz
sches: Liirm und Stille, verzauberte Welt, Dionysos und Apollon. Die 
Titel annoncieren: keine Geschichte der dionysischen Kulte, Riten, 
Heiligtiimer, keine Darstellung der Feste nach dem Kreislauf des 
Jahres. Nichthistorische, religionswissenschaftliche oder soziologi
sche Kategorien liegen dieser Gliederung zugrunde, sondern das 
>Leben< der Hauptperson. Sein Wesen, seine Gestalt, ja darliber 
hinaus, die »Urwesenhaftigkeit« und der »Geist einer ungeheuren 
Realitiit« liberhaupt sollen in der Darstellung und Deutung des Got
tes sichtbar werden l5 . Dabei rlicken - sehr gegen das im ersten Teil 
aufgestellte Programm - die My then, schon aufgrund der erhaltenen 
Quellen, durchaus in den Vordergrundl6 • 

Der Zeitraum, der untersucht werden soli, ist nicht begrenzt. Er 
erstreckt sich, wie es scheint, yom »Zeitalter des Kultus«, von den 
»Griechen der Vorzeit« bis zur Entstehung der Tragodie im 6. Jh. 
v.ChrP. Die geschichtlich am reichsten belegten Epochen der Dio
nysosreligion sind also ausgeschlossen. Nicht Religionsgeschichte 
allein ist hier offen bar beabsichtigt, sondern auch Theologie und, 
wie die zahlreichen Appelle an >uns heute noch ( lehren, Kulturkritik 
und Werbung. 

Die Mitte des zweiten Teiles bilden drei Kapitel liber dionysische 
!!uviu, was OUo meist mit »Wahnsinn«, gelegentlich mit »Raserei« 

15 S.111. 
16 Mythos und Kult vermischt: S. 99f.; 115. 
17 S. 21; 138; vgl. 24. Die dionysischen Mysterien werden ausgeschieden. 
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oder »Besessenheit« iibersetzt (S. 94-130) 18. Diese Partie ist hervor
gehoben durch reiche Zitate aus anerkannten deutschen Denkern 
und durch eingehende Polemik mit der 'modernen< Forschung, be
sonders mit Erwin Rohde und Martin Per Nilsson, wahrend Fried
rich Nietzsche ausgespart wird. 

OUos zentrale These lautet: Dionysos ist der wahnsinnige GoU. 
»Die gottliche Seinsart des Dionysos, der Grundcharakter seiner 
Natur ( ... ) ist der Wahnsinn.« 19 

Aber - was ist Wahnsinn? 
Die beiden Hauptteile von Ottos Dionysos sind gedanklich fest 

miteinander verbunden. Der berechnenden, mechanistischen, ratio
nalen, entwicklungsglaubigen Kultur (Teil I) wird gegeniibergestellt 
ein zweckfreier Kultus des immer gleichen Lebens, des Wahnsinns 
und der pliitzlich ineinander umschlagenden Gegensiitze (Teil II): 
Dionysos steht wider die »moderne Gesinnung«. 

Der Kultus schon ist »Drama«, ja »Tragodie« - so bezeichnet Otto 
z.B. die Beseitigung des Pharmakos20 ; das blutige Opfer ist ein 
»gewaltiges Drama«, das man nur mit hoher Kunst vergleichen 
konne21 : Diese Vergleiche von Kult und Kunst schlagen eine Asso
ziationsbriicke zu der »Schlu[lbemerkung liber die Tragodie«. 

Das Verhaltnis von Kultus zu Mythos (Teil I) laBt sich, nach Otto, 
am Beispiel der dionysischen Religion (Teil II) besonders gut stu
dieren22 . Das Musterstiick hierfiir sind nicht die relativ gut be
kannten gro[len attischen Feste der historischen Zeit, sondern die 
Agrionien von Orchomenos, ein in winzigen Fragementen spat be
zeugtes Ritual23 . 

18 Zur Terminologie vgl. S.49: »den Rasenden, dessen Gegenwart die Men
schen besessen macht« - wohl kaum priignant cthnologisch gemeint. 

19 S.130. 
20 S. 39: »Der erschiitlernde Pomp dieser Tragodie ( ... ). Ihr Mythos war die 

kllltische Handillng selbst, die dem Vernichter sein Bild in einem grausigen 
Drama schuf.« 

21 S.22f.; vgl. 28; 36; zum Asthetizismus Otlos vgl. S. 39: .Wie der Kiinstler, 
der dem Geist cines grol3en Schicksals in erschiitterndem Bilde Ausdruck 
und Sprache gibt, eben damit sich selbst von ihm befreit und aile, die sein 
Werk ergreift, miterliist, so war auch das Ungeheure, nachdem es im Kulte 
Gestalt geworden, abgetan.« 

22 S.42f. 
23 S. 42f.; schon S. 19 wird dieses Beispiel gebracht. Stehendes Epitheton bei 

seiner Schilderullg ist das Wort »grausam«: vgl. hierzu § 3.1.2; zur Analyse 
des Rituals: §2.3. 
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2 Der wahnsinnige Gott 

2.1 Widerspruche 

Das Wesen des Dionysos, wie es sich in OUos Synthese ergibt, ist die 
in seiner Gestalt offenbare Gegensatzlichkeit, Widerpruchlichkeit, 
Polaritat von Leben und Geist, ja des Seienden selbst. Oiesem »Ur
phanomen der Zweiheit«24 ordnet OUo die verschiedensten Sym
bole, Kulte und My then zu. Die Maske (Kapitel 6) ist das Symbol des 
Widerspruchs von Nahe und Ferne, »unmiUelbarste Gegenwart und 
absolute Abwesenheit in einem«25. Unter Vernachlassigung anderer 
Aspekte von Maskierung treibt OUo seine intensive Beobachtung ins 
Paradox: »Sie ist Symbol und Erscheinung dessen, was da ist und 
zugleich nicht da ist.« Die Ausdrucke »in Einem« und »zugleich« 
postulieren die Aufhebung der logischen Grundsatze der Identitat 
und des Widerspruches26. Das erste Axiom dieser Anti-Logik lautet: 

dasselbewie 
zugleich } 
immerauch 

n ist { -n; das Gegenteil ist dasselbe. 

Die Widerspruche sind nicht durch Stu fen einer Entwicklung oder 
dialektische Synthese miteinander verbunden oder versohnt. Sie 
stehen sich vielmehr »als Gegenteil alles AusgJeichs in der auBer
sten Spannung gegeniiber«27 oder schlagen »plOtzlich« ineinander 
urn. Diese Vorstellung erzeugt jene explosive Sprache, die OUos 
TJionysos von der mehr erhaben-schwarmerischen seiner Gotter 
Griechenlands unterscheidet28 . 

24 S. 189. - Vgl. 84f.: »Dieser Geist der Doppelseitigkeit, der den Dionysos und 
sein Reich schon in der Epiphanie von allem, was olympisch ist, Ullter
scheidet, kehrt ( ... ) in allen Formen seines Wirkens immer aufs neue 
wieder.« - 103: »Zwar fehlt auch in den Reichen anderer GoUer das Wider
sprechende nicht. Aber keines ist so vom Widerspruch zerrissen, wie das 
des Dionysos.« Dieser Gegensatz wird im »Bund« von Apollon und fHo
nysos in eine »hohere Zweiheit« aufgenommen: ruheloses Leben - stiller 
Geist (188). Der Gegensatz zur hellenischen Theologie bei Winckelmann, 
Moritz, Goethe ist offenkundig. 

25 S.84. 
26 Vgl. S. 84: »Sie erschiittert dureh eine Nahe, die zugleich Entriicktheit ist.« 

Vgl. die prinzipielle These: »Uralte Regeln haben plotzlich ihr Recht ver
loren, und selbst die Mafie von Raum und Zeit gelten nicht mehr« (S. 88). 

27 S.110f.: »Darum treten hier auch die Gegensatze des Seienden in ihrcm 
kolossalen Ausmal3 einandcr gegeniibcr. Kein eigenmachtiger Gedankc, 
kein ErlOsllngsdrang gleicht sie alls. Nur im Gcgcnteil alles Ausgleichcs ... 
kiindet sich das grol3e Gcheimnis der Einheit aus den letzten Ticfen des 
Seins an.« 

28 Zur Asthetik dieser cxplosivcn Sprache vgl. § 3.1.2. 
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Die dionysische Musik ist das Symbol des Widerspruchs von 
»Liirm und Stille« (Kapitel 7). MaiUosen Liirm gibt es auch in an
deren Kulten, spezifisch fUr Dionysos ist »das Gegenteil, in das er 
pHitzlich umschliigt: die Totenstille«29. Da dieser musikalische Ef
fekt nicht zu belegen ist, verschiebt Otto das Problem durch eine 
syniisthetische Assoziation (Liirm - Stille/Ruhe) auf den Gegensatz 
von ,Ruhe (Erstarrung, Liihmung) und Raserei<30: 

»Die Miinade, deren geIlendes lauchzen wir eben noch gehtirt zu 
haben glauben, erschreckt uns durch ihren starren Blick.« 

Der Wein ist ein »Gleichnis des Gottes selbst« (KapiteI12)31.1m Wein 
ist Feuer, das bekanntlich wohltiitig ist und furchtbar, in ihm sind 
»Lust und Leid und aIle Gegensiitze des Dionysos« beschlossen32, 
Schlummer und Raserei. Mit den bekannten Formeln seiner Anti
Logik (»dicht beieinander«) ergibt sich aus den Wirkungen des 
Weines ein Beweis fUr die »Einheit des Widersprechenden«33. 

Diese Topoi romantischer Natur- und Lebensphilosophie hat Otto 
systematisiert, veraIlgemeinert und auf einen neuen Begriff ge
bracht. Er hat die Spannung zwischen den Polen der Gegensiitze und 
die Gewalt und PHitzlichkeit des Umschlages verstiirkt. Dialektische 
Aufbebung und Verstihnung der Widerspruche, ErHisung und Har
monie der Gegensiitze lehnt er ausdrucklich ab: stattdessen iiuflerste 
Spannung, Explosion und Umschlag in das Gegenteil34. Der Begriff, 
auf den Otto dieses hoch labile System gebracht hat, heiflt: Wahn
sinn. 

Aus der Maske blickt das Riitsel dionysischer Doppelheit: »und mit 
ihm der Wahnsinn«35. 

1m starren Blick der eben noch geIlend jauchzenden Miinade 
spiegelt sich das Ungeheure, »das sie wahnsinnig macht« ~6; in ihrem 
Liirmen und Schweigen »wohnt der Wahnsinn«37. 

Aus dem Wein stammt »der holde Wahnsinn ... , der das Dasein so 

29 S.86. 
30 S.86; beachte den suggestiven Appell, der den Leser auffordert, das Bild 

einer Miinchner Schale in Bewegung und Ton umzusetzen. Zu diesen 
Elementen der appellativen Sprache Duos vgl. Cancik, .GiiUer Griechen
lands 1929., § 1.1: »Hiichster Stil., hier S. 139-143. 

31 S.133. 
32 S.134. Es folgen Belege aus Horaz und Nonnos. - Ebenso 138: .( ... ) daD 

hier Lust und Leid, Erleuchtung und Verstiirung, Liebliches und Fiirchter
liches so dicht beieinander wohnen .• 

33 S.138. 
34 S. 110: S.o. Anm. 27. 
35 S.80. 
36 S.86. 
37 S.87. 
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pltitzlich verkliirt«, und »in demselben Tranke« schlummert der 
schreckliche, gewalttiitige Wahnsinn38• 

2.2 Wahnsinn 

Gegen den Rationalismus der »modernen Gesinnung«, gegen die 
psychologisierende und romantische Verharmlosung der dionysi
schen Iluviu in den »modernen Theorien« der Religionswissenschaft
ler39 stellt Otto seine Anti-Logik, seine Natur- und Lebensphiloso
phie mit ihrem Willen zu Tiefe, Dunkel, Grenzenlosigkeit. Seine 
Definition lautet4o : 

»Da sich in der Gottheit des Dionysos die Verschlungenheit von 
Leben und Tod aus Urtiefen offenbart, so ktinnen wir sagen: die 
Wahnsinnsgewalt des zerreillenden Seinsgrundes stellt sich selbst 
als Opfer der Zerreillung dem Entsetzen dar.« 

Diese Definition wird entwickelt im 11. Kapitel: »Der wahnsinnige 
Gott«. Diese Partie ist deshalb gedanklich und darstellerisch Mitte 
und Htihepunkt seiner Monographie41 • Verweise auf dieses Thema 
durchziehen das gesamte Buch. Es ist schon in der Vorbemerkung 
exponiert42 : »ein trunkener Gott, ein wahnsinniger Gott«. Die 
»SchluBbemerkung tiber die Tragtidie« greift das Thema auf und 
fiihrt es in die Gegenwart hinein43 : 1m maskentragenden Schau
spieler und in der Tragtidie wirkt ein »Wahnsinnsgeist«, der »uns 
heute noch erschtittert«. 

Das Kapitel tiber den »wahnsinnigen Gott« (Kap. 11) ist durch eine 
besonders groBe Anzahl autoritativer Zitate und werbender Appelle 
ausgezeichnet. Ausgerechnet aus Hegels Logik stammt ein eher 
erbauliches, antikisierendes Motto tiber den Zusammenhang von 
Leben und Tod; aus Wille zur Macht ein typischer Nietzsche-Spruch 
tiber Dionysos als "Sinnlichkeit und Grausamkeit«, als »GenuB der 

38 S. 135 und 137. 
39 S.110ff. 
40 S.177; vgl. 130 (Mitte). 
41 Die Komposition des Mittelteils liiBt sich schematisch so veranschau

lichen: 
Die verzauberte Welt <- - - - .... Der finstere Wahnsinn 

~ (Kap.8) (Kap.9) ~ 
Moderne Theorien zur Erkliirung der dionysischen Raserei 

(Kap.10) 
------

Der wahnsinnige Gott 
(Kap.11) 

42 S.49f. - Vgl. 88 (oben); 87 (Mitte); 80 (Mitte). 
43 S.190. - 'gewaltsam - erschiittern. ist eine feste Junktur in der Sprache 

von Ottos Dionysos:vgl. S; 39; 138: -mit erschiitternder GewaIt •. 



DIONYSOS 1933 173 

zeugenden und zersWrenden Kraft«44. Dann Schelling, Calderon, 
Richard Wagner bei Nietzsche45, und immer wieder Schelling. 

Neben den Zeugnissen der Philosophen stehen die Stimmen der 
Volker. Ein Menschheitsgedanke wird hier, bei den Griechen in 
besonders gestalthafter Form, sichtbar46 : 

»Die Erfahrung der Volker lautet: wo Lebendiges sich regt, da ist 
auch der Tod nahe.« 

Das mag so sein; sicher kein Volkergedanke aber ist die Verschar
fung, die Otto dieser Lebensweisheit gibt: 

»Und in dem Grade, als es lebendig ist, wachst auch die Nahe des 
Todes bis ( ... ) zur Verzauberung des Neuwerdens, da Tod und Leben 
sich in wahnsinniger Lust beriihren.« 

Diese allgemeine dionysische Anthropologie wird aktualisiert in 
einer Reihe rhetorischer und emotionaJer Appelle. Die Einheit von 
Leben und Tod wird bewiesen durch die Verwandtschaftskette47 : 

»Ist das ein leerer Wahn? Hat nicht jeder von uns das Gesicht eines 
Verstorbenen? ( ... ) 1m Neugeborenen taucht der Ahne aus dem 
Dunkel des Todes auf.« 

»Wir kennen« aile den Widerspruch zwischen »grenzenloser Le
bensfiille und grausamster Vernichtung«; gewiB - aber Otto sieht ihn 
sogar im »Mysterium des sich neu gebarenden Lebens«48: 

»Die Liebe, die dem Zeugungswunder entgegenfliegt, ist vom Wahn
sinn beriihrt.« 

»Die furchtbare Erschiitterung des Gebarens« lehrt die Frauen »das 
innerste Wesen des Dionysischen Wahnsinns: die Aufwiihlung der 

44 Vgl. Nietzsche, Geburt der Tragodie, cap. 2 (Bd. I, 32): -Mischung von 
Wollust und Grausamkeit, die mir immer als der eigentliche Hexentrank 
erschienen ist«; vgl. ebd. S.33 u.o. Otto zitiert nicht Nietzsches tastende 
Siitze tiber die psychologischen und physiologischen Grtinde des dionysi
schen Wahnsinns aus seinem .Versuch einer Selbstkritik« (cap. 4, S. 16f.). 

45 S. 128: eine der wenigen Stellen, an denen Otto aus Nietzsches Geburt der 
Tragodie zitiert; beachte auch die Ktirze der .Schlullbemerkung tiber die 
Tragodie« (1,5 Seiten): wahrscheinlich sollte kein Anlall geboten werden, 
OUos Dionysos zu schnell als Fortsetzung und Korrektur von Nietzsches 
Tragodienbuch zu verstehen und ggf. dadurch zu diskreditieren. 

46 S.125. 
47 S. 126. Es ist hervorzuheben, dall trotz dieser biologischen Metaphorik die 

damals vulgar und eli tar beliebte Blut- und Rassemystik bei OUo nicht 
vorkommt. 

48 S. 124. - Der genannte .Widerspruch« ist entwickelt bei Nietzsche, -Was ich 
den Alten verdanke«, cap. 4 (Bd. VI, 158ft). 
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todumwitternden Lebensgrunde«49. Kein Wunder also, daB Frauen 
immer "die ersten (sind), die sein Wahnsinn uberrliJlt«. 

Aber auch den Menschen, die nicht gebiiren, kann diese Erfahrung 
nahe gebrachtwerden50: "Der Dionysische Zustand ist ein Urphiino
men des Lebens - an dem auch der Mann in allen Geburtsstunden 
seines schopferischen Daseins teilhaben muB«. 

Diese Appelle an den Leser und seine Erfahrungen, die .wir auch 
heute noch, haben, sollen die Moglichkeit »Dionysischer Weltan
schauung« suggerieren. 

Es liegt mir fern, diese allgemeinen und zum Teil vielleicht sehr 
personlichen Aussagen uber Gebuhr ironisieren oder widerlegen zu 
wollen. Ihre sprachliche Gewalt zeigt sich nicht zuletzt darin, daB 
Georges Bataille gerade diese Partie in seiner Zeitschrift »Acephale« 
vom Juli 1957 ubersetzt, bebildert und enthusiastisch begruBt hat51 . 
lch beschriinke mich auf ein Beispiel aus der griechischen Reli
gionsgeschichte. 

2.5 Agrionien 

Ais Musterstuck fUr die Kongruenz von Mythos und Ritus erscheint 
bei Otto das Fest der Agrionien von Orchomenos (Boiotien); hier 
werde der Mythos von Lykurg, der die dionysischen Frauen ver
folgte, in einem dionysischen Fest dargestellt. Der mimetische Ritus 
dient als Verb in dung zum Drama und damit zur "SchluBbemerkung 
uber die Tragodie«. 

Den Ritus von Orchomenos und den Mythos von Lykurg nennt 
Otto "grausam«; er findet darin seine Deutung des Dionysos bestii
tigt. Es kommt hinzu, daB der Ritus von Orchomenos an die Minya
densage anknupft52. Drei Frauen, die dem Dionysos nicht folgen 
wollen, werden von ihm bestraft: Sie zerreillen im ·Wahnsinn' (IlU
vElom) eines ihrer Kinder und rasen dann doch als .Miinaden, 
hinaus. Spiiter werden sie in Vogel oder Fledermiiuse verwandelt. In 
der grausamen Tat der Mutter erkennt Otto einen weiteren Beleg fUr 
dionysische Gegensiitzlichkeit. Nicht weniger als viermal auf fUnf-

49 s. 129; vgl. § 1.2 (b) iiber den Zusammenhang von Kult und Kunst. 
50 S.130; vgl. 125 mit Zitat aus Platon, Symposion218b. 
51 Ich danke Georg Dorr fiir diesen Hinweis. - Zu dieser Traditionslinie vgl. 

Antonin Artaud, Le Theatre de la Cruaute, 1932; Pierre Brunei, Theatre et 
cruaute ou Dionysos profane, Paris 1982, wo auf S. 12, S. 53ff. zur Bestiiti
gung der These vom Zusammenhang von Grausamkeit und Tragodie DUos 
Dionysos bemiiht wird. 

52 Zu den Quellen vgl. H. Cancik-Lindemaier/H. Cancik, .Ovids Bacchanal. 
Ein religionswissenschaftiicher Versuch zu Ovid, Metamorphosen 4, 
1-415-, in: Der Altsprachliche Unterricht 1985, H. 2, §2.1. 
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zehn Seiten nennt Otto dieses Fest in dem Kapitel: »Der finstere 
Wahnsinn«. Er formuliert53 : 

a) »Die erste Vorstellung, die uns die griechische Dichtung vom 
Zustand der Dionysischen Frauen gibt, ist ihre entsetzte Flucht vor 
Lykurgos, der sie mit unbarmherzigen Schlagen trifft (/lias 6,132). 
Sie lassen im Schreck das Heilige aus ihren Handen fallen, und 
denken nur daran, sich zu retten ( ... ). Was dieser Mythos erzahlt, 
war beim Feste der Agrionien kultische Handlung. Da verfolgte der 
Dionysospriester in Orchomenos eine Schar von Frauen mit dem 
Schwerte und erschlug jede, die er erreichen konnte.« 
b) »In Orchomenos fand eine grausame Verfolgung von Frauen 
durch den Dionysospriester statt ( ... ).« 
c) »( ... ) und auch hier fehlte das Tragische nicht, denn die Frauen 
werden mit dem Schwerte bedroht, und wenn eine sich nicht retten 
konnte, empfing sie den Todesstol3.« 
d) »Bei dem grausamen Uberfall einer Frauenschar am Agrionien
feste gedachte man der Tiichter des Minyas ( ... ).«54. 

Aus diesen Zitaten kiinnte man sehliel3en, die Agrionien in Orcho
menos - und ahnJieh in anderen Stadten - seien ein altes und haufig 
bezeugtes Fest, welehes das religiOse Gefiihl und die kunstlerische 
Phantasie der Hellenen stark besehaftigt hatte, und dal3 die Priester, 
wenn nun schon nieht »jede«, so doeh einige erreicht und erstochen 
hatten . 

.ledoeh: Uber das Agrionienfest in Orehomenos gibt es ein einziges 
Zeugnis. Es stammt gar nieht aus einer Urzeit, sondern aus der 
riimisehen Kaiserzeit - von Plutareh55 . 

Der erzahlt die Geschichte sehr anders. Die Worte »grausam« und 
»Uberfall« sind Zutat des modern en Gelehrten. Dal3 der Dionysos
priester »jede ersehlug, die ... « verscharft den griechisehen Wort
laut« »es ist ihm erlaubt, wenn er eine ergreift, (sie) umzubringen« 
(E~E<Jn of: nlv KamAT]<fJ8Elcrav UVEAElV). Einmal, zu Zeiten Plutarchs 
(£<fJ' ~~mv) hat ein Priester die Miiglichkeit realisiert. Dionysos aber 
fand offensiehtlieh gar keinen Gefallen daran: die Stadt Orehomenos 
erlitt Ungltiek, der Priester Zoilos starb an einer unguten Krankheit. 
Die Burger von Orehomenos nahmen deshalb der Familie des Zoilos 
das Priestertum fort und organisierten den KuIt neu56. Prazedenz-

53 S.95; 108f.; 96. - Die ach so kargen Angaben iiber diescs Fest sind aufler
dem noch genutzt aufS. 19; 42f.; 52; 73; 74 u.ii. 

54 Der Satz ist grammatisch mifllllugen. Gemeint ist wohl: »auf eine«. 
55 Plutarch, Quaestiones Graecae 38. - Das hohe Alter des Ritus ist IIner

wiesen; Oltos Bezllg auf den Lykurg-Mythos ist unrichtig. 
56 In Inschriften von Orchomenos aus dem 1. lh. v.Chr. - was kein Wider

spruch zu E(jl' ~>t(j)v bei Plutarch isl- findet sich derName Zoilos: IG 7, 3224 
(Hinweis von SI. Meyer). - Gehiirte Zoilos zum Geschlecht der Psoloeis? 



176 RELIGIONSGESCHICHTE DEUTSCIILANDS 1M 20. JAHRHUNDERT 

falle kennt Plutarch nicht, obschon er bei Orchomenos wohnt und 
religionsgeschichtlich interessiert ist. 

Die Verfolgung war ein ,Spiel <, eine Scheinverfolgung, wie wir sie 
aus anderen, auch nicht-dionysischen, Kulten kennen57 • Der Ritus 
ist fUr kein Dionysosfest einer anderen Stadt bezeugt. Vielleicht 
handelt es sich urn einen Gentil- und Lokalkult, der in dieser Form 
nur in Orchomenos gefeiert wurde58. Der Ritus ist, wenn ich recht 
sehe, eng mit der Sage von den T6chtern des Minyas verbunden. 
Dieser Mythos erzahlt, was ebenfalls nur von einer kaiserzeitlichen 
QueUe berichtet ist: die wahren Manaden, die dem Ruf des Dionysos 
»von Anfang an« (Ult' upxii~) gefolgt waren, hatten die T6chter des 
Minyas von sich getrieben59• Falls es dieser Zug der Mythos ist, der 
gemal3 jenem Fragment aus dem Kult von Orchomenos im kulti
schen Spiel aufgefUhrt wurde, ware die Rolle des Dionysospriesters, 
der die Frauen verfolgt, besser verstandlich. Dal3 namlich ein Dio
nysospriester den Lykurg darstellen sollte, der dem Gott Dionysos 
und seinen Frauen nachstellte, scheint mir, selbst in diesem Reiche 
prinzipieller Anti-Logik, eher unwahrscheinlich. 

Der Ritus von Orchomenos, den w.F. Otto als Paradebeispiel fUr 
seine Deutung der altgriechischen Dionysosreligion zu zitieren 
pflegt, ist sehr spat und singular bezeugt. Die Ziige von ,Wahnsinn < 
und ,Grausamkeit< sind als kultische Realitat gerade nicht auszu
machen; als Kronzeuge gar fUr »finsteren Wahnsinn« in der tatsach
lich praktizierten griechischen Religion kann dieser Ritus nicht 
dienen60 • 

57 Vgl. die Flucht des Priesters, der an den Bouphonien in Athen das Rind 
erschlug. In einem Kult in Tegea (Arkadien), den Pausanias 8, 55, 1ff. 
beschreibt, verfolgt die Artemispriesterin einen Mann - wie einst Artemis 
selbst den Leimon, den Miirder seines Bruders Skephron: sie »spielen« 
(8p<'liO'lv) das zur Ehren des Skephron. Der Mythos ist - iihnlich wie in 
Orchomenos - mit der Aufnahme einer Gottheit verbunden, hier der Leto. 
Dies zeigt, wie wenig spezifisch dionysisch der Vorstellungskreis ist; wich
tig, dall die Rollen VerfolgerlVerfolgte nicht auf Mann/Frau fixiert sind. 

58 Nicht eindeutig iiullert sich W. Burkert, Homo necans, 1972, 194; ders., 
Griechische Religion der archaischen und klassischen Epoche, 1977,255f. 
Vorsichtig Nilsson, Griechische Religion I, 598: »Die Unsicherheit ist zu 
groll, als dall sich auf diesen Festen irgendetwas aufbauen lielle.« 

59 Aelian, variae historiae 5,42. 
60 Damit schrumpft die Anzahl kultischer Belege fiir »finsteren Wahnsinn« in 

Kapitel 9 noch mehr. Es bleiben die verschiedenen Totenkulte, die aber 
keine Spur von Wahnsinn zeigen und nur aufgrund der poetischen Kapitel
iiberschrift als »finstere« Kulte in dieses Kapitel geraten sind. Ahnliches 
gilt fiir die sorgfiiltig gesanunelten Menschenopfer, deren Historizitiit einer 
besonderen Priifung bediirfte. Wie schwierig die Analyse ist, lehrt allein 
der Fall der Opferung (Hinrichtung?) der drei vornehmen persischen 
Jiinglinge an Dionysos Omestes vor der Schlacht bei Salamis, die bei 
Plutarch (Them. 15; Arist. 9; Pelop. 21; Quelle: Phainias, frg. 25 Wehrli), 
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3 >Dionysos 1933< ais Thema deutscher 
Reiigionsgeschichte 

3.1 Dionysos 1933 - Nietzsche 1934 

3.1.1 Prophetentum 
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Der Verfasser des Dionysos ist im Jahre 1933 kein schwarmender 
Jungling im Rausche fruher Lebenswonnen. Er ist Beamter auf 
Lebenszeit an der Stiftungsuniversitat Frankfurt und wird ein Jahr 
darauf, am 22. Juni 1934, sechzig Jahre alt. In demselben Jahre 1934 
wird Friedrich Nietzsches neunzigster Geburtstag (geb. 15. Oktober 
1844, gest. 25. August 1900) gefeiert. Es ist ein bedeutungsvoller 
Synchronismus, daB die Schwester des Philosophen und Leiterin des 
Nietzsche-Archivs in Weimar den Professor aus Frankfurt in diesem 
Jahr zu einem Vortrag nach Weimar bat. Der Titellautet: »Der junge 
Nietzsche,,61. OUo greift dam it, gewiB im Einverstandnis mit der 
Schwester des Philosophen, einen Titel auf, unter dem diese einst 
uber die Jugend ihres Bruders geschrieben haUe62 . 

OUos Rede auf den jungen Nietzsche ist ein Prosahymnus der 
dionysischen Weltanschauung, mit Kulturkritik und Appellen an 
>uns" das Yolk Nietzsches63. Er schlieBt64 : 

»Sein Werk ist das NeuaufWachen des Dionysischen Geistes in einer 
harten Zeit, der die Gestalt des Kosmos zerbrochen ist.« 

nieht abel' bei Herodot ilberliefert ist (Otto, S. tOO). Andere Riten sind lokal 
begI'enzt und eher 'gewaittiitig< als spezifiseh dionysiseh, so etwa die 
,Geillelung< von Frauen am Skiereia-Fest in Alea (Arkadien): aueh hierfilr 
gibt es nul' einen, und zwar einen kaiserzeitlichen Zeugen, Pausanias (8, 
23,1). Ottos Vergleich mit den Agrionien - wo keine GeiJ3elung ilberliefert 
ist - und del' GeiJ3elung del' spartanisehen Knabell - die nicht bei einem 
Dionysos-Fest stattfand - istm.E. unergiebig. - Diese Hinweise lehren 
auch, daB Ottos Begriffvon ,Wahnsinn<, den er gelegentlieh mit ,Rasel'ei< 
gieiehsetzt, nieht klar genug ist. Brutalitiit, 1\10rdlust, Blutgier und was 
alles an Qualitiiten des 'gefiihrlichen Lebens< in diesem Kapitel zusam
mengetl'agen ist, mull und kann von ,Wahnsinn< gesehieden werden, vgl. 
bibliographisehe Notiz, Ill. 

61 WF. Otto, De,. junge Nietzsche, 1936: »auf Veraniassung del' Sehwestel' des 
Philosophen« zum 15.tO. 1934, anliilllieh des 90. Geburtstages Nietzsehes 
gehalten im Nietzsehe-Al'ehiv, Weimar. 

62 Elisabeth FiiI'ster(-Nietzsehe), De,. junge Nietzsche, 19'2. 
63 Otto, 1936, S. 14. Das Zel'breehen del' Grenzen und Ordnungen istWerk des 

dionysischen Geistes, vgl. Otto, Dionysos, S. 87: »Die vel'traute Welt, in del' 
die Mensehen sich so sichel' und behaglieh eingel'ichtet haben, sie ist nieht 
mehI'! Das 'Ibsen del' Dionysisehen Ankunft hat sic hinweggefegt.« 'Hin
wegfegen< ist eine Vokabel jenel' gewaltsamen Spraehe, die das Dionysos
Bueh OUos auszeiehnet. 

64 OUo, 1956, S. 23. 
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Aber Ariadne wird erscheinen, »die ewige Liebe des leidenden Got
tes«. Mit dieser Prophezeiung der Wiederkehr Ariadnes - merk
wiirdigerweise nicht Apollons - endet OUos Rede im Weimar. Die 
VorkHi.nge dieser Rede von 1954 sind, so scheint mir, in dem Buch 
von 1955 zu horen: das Buch ist die mehrwissenschaftliche Fassung 
einer dionysischen Weltanschauung, die dann 1954 in Weimar - in 
Gegenwart der Schwester Zarathustras, Dr. h.c. Elisabeth Forster
Nietzsche, und im Hinblick auf den zu feiernden AnlaB - mehr 
rhetorisch dargeboten wurde. 

Ottos Dionysos ist Teil der damaligen Nietzsche-Bewegung, deren 
organisatorisches Zentrum in Weimar lag. Damit wird dieses Buch 
zu einem besonders fruchtbaren Gegenstand del' Religions- und 
Geistesgeschichte Deutschlands. 

Schon fUr die Zeitgenossen war es ein >prophetisches Buch,6'5, voll 
von harter Schelte auf die verstockten Rationalisten und von Auf
rufen an >jeden von uns', sich ,auch heute noch' vom dionysischen 
Geist erschiittern zu lassen66. Daher del' Zwang zu allumfassender 
Synthese in del' anschaulichen Gestalt eines Gottes, das Verw ischen 
geschichtlicher Differenzierung und schlieBlich auch die erschrek
kende Sprache. 

3.1.2 Die Sprache des »Dionysos« 
Die Sprache des Dionysos von 1955 ist, im Vergleich zu dem eher 
feierlich-schwarmerischen Stil del' Cotter Criechenlands von 1929, 
scharfer, schneller und gewaltsamer geworden. 

Das wohl haufigste Verbum der Bewegung ist, wie del' gewahlte 
Stoff es nahelegt, das Wort >rasen < (>Raserei ,)67. Das gesamte Wort
feld wilder Bewegung wird ausgebreitet: erschiittern68, erregen, 
jagen, stiirmen, hinwegfegen69, verfolgen, schlagen, ilberwaltigen70 , 

umschlagen, zersprengen und zerrciBen71 . 

65 M.P. Nilsson, Rezension von Otto, Dion.ysos, in: Gnomon 11,1955,177-181: 
»Dieses Bueh ist nieht VVissensehaft, wie ieh Wissellsehaft begreife und 
begreifen mull, sondern Prophetentum. Und das hat aueh seine Aufgabe.« 
Das erinnert an den Schlurl von Wilamowitz' Zukunjtsphi/%gie, wo die 
Sehlullpartic aus Nietzsches Geburt der Tragiidic parodiert wird: »( ... ) 
halte hr. N. wort, erl!:reife er den thyrsos ( ... ), aber steige er herab vom 
katheder, auf welchem er wissenschaft lehren soli; ( ... )«. Theologiege
schichtlich interessant ist Nilssons Feststellung einer »llieht zu verken
nenden Verwandtsehaft mit der neuesten Theolol!:ie Karl Barths«. Das 
zeigt, w ie gut der skandinav ische Gelehrte die dcutsehe Szene beobach
tete. 

66 Dionysos, S. 126; 190 u.o. 
67 S. 42,45,49,50,52,55,62,71,76 u.a.m. 
68 ,Ersehiitterl1<: S. 59, 80,129,158. 
69 >Hinwegfegen,:S.87. 
70 ,Uberwiiltigen<:S.59, 72, 75,85. 
71 ,Zerreil3en<: S.43, 63, 71, 72, 96 (ein »Kniiblein«, aueh .Sohnlein« oder 

»Kindlein« l!:enanIlt, wird hier zerrissen; das Diminutiv steil!:ert die I!:rau
same Tat der ~Ilitter); S. 104, 171 ff. (der zcrrissene Zerrciller), 176, 178. 
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Ahnlich reich, haufig lind nllanciert ist die Schrecksprache: dilster 
und finster; gewaltig, gewaltsam, ja »Wahnsinnsgewalt«72; grausig 
und grallsam; furchtbar, schauerlich gro13artig, schrecklich und Ent
setzen. Die Schilderllngen der »verzauberten Welt«, des »Tallmels« 
oder der Segnungen des »holden Wahnsinns«73 erreichen wohl nicht 
die asthetische Intensitat der Passagen ilber »Mordlust«74, Gewalt 
der Zeugung und »finsteren Wahnsinn«, wo Pragungen gelingen 
wie75 : 

»Es ist der Wahnsinn des Muttersch05es, 
der allem Schopfertllm beiwohnt«. 

Die Beschleunigung und Gewaltsamkeit der Sprache lii5t sich an der 
Haufigkeit des Zeitadverbiale »plOtzlich« ablesen7fi . Die Explosion 
der aufs au5erste getriebenen Spannung, das Umkippen der immer 
ins Extreme gesteigerten Gegensatze geschieht >plOtzlich<77: 

»Aber das mal3lose Larmen, das den Gott ankiindigt und begleitet, 
verrat seinen geisterhaften Sinn durch nichts so sehr, wie durch das 
Gegenteil, in das er pliitzlich umschlagt: die Totenstille. Rauschen
des Toscn und erstarrtes Schweigen ( ... ).« 

Der Vergleich mit den Vorbildern OUos zeigt Kontinllitat und Gefiille 
der dionysischen Sprache: 

»( ... ) alles schlummert. PlOtzlich beginnt die Mutter des Pentheus zu 
jubeln ( ... )«. 

So Nietzsches Nacherzahlung des Botenberichtes aus Euripides Bac
chae7H • Bei Euripides aber steht das Wortlein »plOtzlich« an dieser 
Stelle nicht7fJ . 

72 S. 177; vgl. 44,73,74,138; S. 70 (dreimal). 
73 S.87ff., 135. 
74 S. 42; Blutgier: 49; blutig: 52, 73. Besonders aufsehlullreieh sind die Passa

gen iiber blutige Opfer, insbesondere von Menschen (vgl. 37ff.: Pharma
kos), und den »Rohfresser«: 96ff. - Vgl. 100 (unten); 101: »blutgierigste 
Mordlust«; 103: »blutriinstigstc«. 

75 S. 130: »Stachel« und »Peitsche« des Wahnsinns: 71, 74. 
76 Die Kategorie des »Pliitzlichen« im Werke von Ernst Jiinger (um 

1920-1940) hat untersucht: K.H. Bohrer, Die //sthetik des Schreekens 
(1978), Ullstein-Taschenblleh 1983 (Ilinweis von Hubert Mohr). 

77 Dionysos, S. 86. - Einige weitere Belege: 88-89: viennal (der Vergleich mit 
del' von Otto paraphrasiertl'n griechischen Vorlage ist ergiebig); 74, 83, 92, 
94, 171: »der ,kommende< Gott, des sen Erscheinllng die Welt pliitzlich 
verwandelt, ( ... )«. - Spezifische Ausdriieke odeI' Wendungen der llational
sozialistisehen Sprache habe ieh nieht gefuuden; gelegentlich erscheinen 
»Yolkstum« (31), »Art« (24) und »llllsere berufenen Fiihrer« (45): abel' das 
halt sich fern Ion dem 1933 herrschcndcn Jargon. 

78 Nietzsche, Diollysische lTeltallsehauung (Bd. I, 558f.; vgl. S. 587). 
79 Bacchae, Yers 689f. - Ygl. o. §2.3 ZlI Olios Paraphrasell von Plutarch, 

(Juaest. Grace. 38. 
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Die Zeitgenossen horten den Nietzsche-Ton in Ottos propheti
schen Buchern sehr deutlichRo : 

»Das war es, was ich suchte: der Geist Nietzsches schien mir daraus 
zu reden, der provozierende Anspruch des >Unzeitgemiifien< an die 
Gegenwart! ( ... ) Ich beschlofi, nach Frankfurt zu gehen.« 

Der Dionysos entlehnt Titel und Matti: »Verzauberte Welt« aus Nietz
sches Dionysischer TVeltanschauung, »Liirm und Stille« aus den Dio
nysosdithyramben81 • Das zentrale Motto in dem Kapitei fiber den 
»Wahnsinnigen Gott« stammt aus: Wille zur Macht'2. Sein Name ist 
selten genanntl13 , aber in Themastellung und Stil ist Nietzsches Werk 
grundlegend. 

Schon die Gesamtanlage des Dionysos, die mythopoietische Kom
position einer Gottergestalt, die enge Verbindung von Kult und 
Drama, Dionysos und TragodieR4 zeigen den bestimmenden Einflufi 
von Nietzsches GedankenR5 • Hinzu treten sprachliche Marken wie 
»hochste Gesundheit«, »dionysischer Wahnsinn«, die Antithese 
»Oberfliiche/Abgrund«, die Neigung zu Widerspriichen mit plOtz
lichem Umschlag und einer Schreck- und Grausamkeitssprache, die 
sich den Schein von Realismus gibt8fi : »Wollust und Grausamkeit«, 
»Schrecken und Grausen«, »Entsetzlichkeiten des Daseins«87: 

80 U. Holscher, Gedenkrede au] Karl Reinhardt, Frankfurt 1959, S. 20. Es folgt 
eine kurze Schilderung eines Kollegs von Otto tiber die »Tragodie«. -
Andererseits steht weder in den Gattem Griechenlands noch im Dionysos 
eine explicite Analyse oder Deutung oder Kritik von Nietzscheschen Siit
zen; in OUos wissenschaftlichen Btichern ist Nietzsche Hinter- und Unter
grund; im Vordergrund steht Rohde, den er bewundert und ob seines 
Glaubens an Evolution, Psychologie und Komparatistik heftigst kritisiert. 
- Zur Differenz Nietzsche/Otto sei hier nur darauf hingewiesen, daB der 
,Wahnsinn< bei Nietzsche nicht so zentral und so expansiv die dionysische 
Weltanschauung beherrscht wie bei Otto. 

81 Dionysos, Kap. 7 und 8; vgl. Nietzsche, Dionys. Weltanschauung (Bd. I, 559, 
in demselben Zusammenhang); das Motto aus den Dionysos-Dithyramben 
(Bd. VI, 404) hat keinen Bezug zu Dionysos, es sind Worte Zarathustras bei 
der Betrachtung des Sternhimmels. 

82 Dionysos, S. 124; 128. - Vgl. S. 50: Holderlin - Nietzsche - Hegel. 
85 Dionysos, S. 112. 
84 Vgl. Nietzsche, Bd. 1,566. 
85 M.S. Silk - J.P. Stern, Nietzsche on Tragedy, 1981, 147: »Strong as the ,spell, 

cast by ,Birth of Tragedy , may have been, Nietzsehe's theory is not such as 
to have encouraged the book's admirers to accept it tout court (Walter Otto 
has perhaps come closest to doing this).« - S.175: Otto habe als einziger 
bedeutender Gelehrter Nietzsches These tiber die Bedingung der helleni
schen Kreativitiit angenommen: »Dionysos does indeed embody 'creative 
madness' as the irrational ground of the world.« 

86 Dionysos, S. 150; 164; vgl. Nietzsche, Geburt der Tragiidie (Bd. I, 16). 
87 Nietzsche, Geburt (Bd. 1,28, 52, 55, 54, 55; vgl. ebd. 589, 595, 596, 757, 771 

\I.v.a.m.). 



DIONYSOS 1933 

»aus der hochsten Lust heraus tOnt der Schrei des Entsetzens«; 
»der Jubel entreillt der Brust qualvolle Tone« (Nietzsche)88. 
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Die Nietzsche-Nachfolge ist jedoch nicht aufdringlich und vennei
det den Schein des schon damals verspotteten Nietzsche-Epigonen
turns. Reichlich Zitate aus Goethe89 und Schelling90 schaffen die 
Verbindung zu weniger angefochtenen deutschen Denkern. 

3.2 Die Konzeption in Miinchen 

Trotz der unmittelbaren Verbindung mit dem Nietzsche-Archiv ist 
Ottos Dionysos keine Auftragsarbeit fUr die Schwester des Philo
sophen. Andeutungen in den Veroffentlichungen und in (noch) un
veroffentlichten Vorlesungsmanuskripten der Miinchner Zeit be
weisen, so scheint mir, daB der Dionysos ebenso wie die Gotter 
Griechenlands bald nach der Jahrhundertwende in Miinchen kon
zipiert worden sind. 

In einer seiner friihesten Vorlesungen, die der junge Dozent im 
Jahre 1906 in Miinchen hielt, wird bereits eine Natur- und Lebens
philosophie nach Schelling und Nietzsche vorausgesetzt, und zwar 
als Bestandteil der Religionswissenschaft und seiner personlichen 
Religion. In seiner »Einleitung in die Religionswissenschaft« - ein 
fUr jene Zeit zwar nicht neuartiger, aber doch erstaunlicher Titel -
vertritt Otto die Ansicht, daB die Miinchner seiner Zeit »verkappte 
Polytheisten« seien91 • 

»Wir aIle sehen, wenn wir offene Augen haben, die Natur taglich mit 
anderen Augen an. Bald ist sie die liebende, giitige Mutter, zu der wir 
hinstreben, bald die entsetzliche ZerstOrerin, die uns erbleichen 
laBt. Wenn wir heute nur Schonheit, Hannonie und allsorgende 
Liebe in ihr finden, so geht uns morgen die furchtbare Grausamkeit 
auf, die im Leben der Natur, der Tiere, der Menschen regiert.« 

Auch dieses fruhe Zitat zeigt: Walter F. Otto hat nicht, wie die vulgate 
Vita meint, als braver Latinist angefangen und ist dann, von Nietz
sche verfUhrt, in den zwanziger Jahren zu den Gottern Griechen
lands iibergegangen. Er hat vielmehr, wie man das von seinem 
Bonner Studium her hatte erwarten konnen, von Anfang an all
gemeine Religionswissenschaft, griechische und romische Religion 
getrieben92 • Ein Teil dieser friihen Manuskripte ist vorhanden. Sie 

88 Nietzsche, Bd. 1,558. 
89 Dionysos, S. 134, 145, 155. 
90 Dionysos, S. 45, 125, 128. 
91 DUo, Mskr. Nr. 7, 48 (= 52, Mohr). 
92 Vgl. Cancik, »Die GoUer Griechenlands 1929«, §2.2 mit Nachweisen, hier 

S.148f. 
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sind wahrscheinlich von Mtinchen tiber Wien, Basel, Frankfurt ge
wandert und kurz vor dem Einmarsch der Roten Armee von Ko
nigsberg nach Westdeutschland geschickt worden. 

Eine Durchsicht dieser Texte zeigt: Walter F. Otto hat urn die 
Jahrhundertwende in Mlinchen die allgemeine und die verglei
chende Religionswissenschaft seiner Zeit aufgenommen und vorge
tragen, mit einem kritischen Schwerpunkt in der Ethnologie. Der 
Klassizismus der Gotter Griechenlands, wo aufiereuropiiische Kul
turen sehr selten erwiihnt werden, beruht nicht auf Unkenntnis 
sondern auf Entscheidung. Die eigene - »neue« - Sehweise ist be
reits deutlich; gegen Rationalismus, Historismus, gegen den Ent
wicklungsbegriff: Religion - die Mitte der KuItur; Zeitkritik und 
aktualisierende Betrachtungsweise. 

Auch der Weg tiber die Grenzen der universitiiren Altertumswis
senschaft hinaus ist bereits in Mlinchen beschritten worden. 1905 
spricht WF. Otto im Volksbildungsverein Mlinchen liber »Stadien der 
Religionsentwicklung«. 1908 arbeitet er gar an einem Zyklus fUr den 
Volksschulverein liber das Thema: »Griechische Religion«. In Mtin
chen hatte WF. Otto verschiedenartige Kontakte zu Ludwig Klages, 
dessen psychodiagnostische Kurse er besuchte, zu den Kosmikern, 
zu Karl Wolfskehl und Alfred Schuler, zwei frtihen Propagatoren von 
Bachofen, zu den Geschwistern Derleth, zu den Zirkeln urn Stefan 
George. Durch Otto Crusius, seinen einstigen Ttibinger Lehrer, der 
in den Spuren von Erwin Rohde nach Heidelberg und von dort 
geistig zu Nietzsche, ortlich nach Mtinchen gelangt war, dlirfte WF. 
Otto frtih auch mit den Kreisen urn das Weimarer Nietzsche-Archiv 
bekannt geworden sein.93 Der bayerische Philhellenismus der 
Grtinderzeit, ihr Klassizismus - Boecklin, Marees, Stuck -, die nun
mehr einsetzende Breitenwirkung von Bachofen und Nietzsche -: 
dies ist die Konstellation, unter der seine Gotter Griechenlands und 
mit ihnen der Dionysos konzipiert wurden. 

3.3 Dionysos in Weimar 

Die Rede, die WaIter F. Otto im Jahre 1934 zu Nietzsches 90. Geburts
tag hielt, ist ein Indiz fUr die Wirkung, die vom Namen des Dionysos 
ausging. Die religionswissenschaftliche, theologische und rhetori
sche Feier des Gottes und seines Propheten Nietzsche driingte aber 
weiter, zu kultischer Konkretisierung. 

Die nationalsozialistische Regierung fOrderte nicht nur das Nietz
sche-Archiv, sondern errichtete eine Nietzsche-Gedenk-und-Schu-

93 Scit 1933 ist Otto im Bcirat der »Historisch-kritischen Gesamtausgabe« VOll 

Nietzsches Schrillen tiitig; vgl. hier § 1 tiber Karl Schlechta. 
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lungsstatte, die 1937 zum Teil eingeweiht werden konnte94. Als der 
einhundertste Geburtstag des Philosophen nahte, gelang es im Jahre 
1942 Herrn Dr. Liittke, das Interesse Mussolinis fUr die Weihestatte 
in Weimar, ihre Ausstattung und das Buch zu gewinnen, das zu 
diesem Geburtstag im Liittke-Verlag erscheinen sollte95 . Der Duce 
als .Verehrer und Kenner Nietzsches«96 versprach, nicht nur einen 
eigenen Beitrag zu der Festschrift zu liefern, sondern sogar, wie 
Liittke angeregt hatte, eine Statue des Dionysos. Diese Statue sollte 
in der Nietzsche-Ehrenhalle neben dem Archiv aufgestelit werden, 
und zwar in einer den Raum beherrschenden .Apsis«97. Eine bereits 
vorhandene Apsis mul3te deshalb .statuengerecht« erweitert wer
den98. 

Unter reicher Entfaltung der Biirokratie der Botschaften, Erzie
hungs- und Kultus- und Aul3enministerien, der Soprintendenza von 
Latium und der Beamten des Museo Nazionale unter der Fiihrung 
von Salvatore Aurigemma gelang es schliel3lich, eine passende Sta
tue zu finden. 

Es war ein bartiger Dionysos mit langem Gewand, der vor we
nigen Jahren erst bei Castel Gandolfo an der Via Appia gefunden 
worden war99: Marmor, etwa zwei Meter hoch (einschliel3lich Sok
kel), knapp ein Meter gr613te Breite. Das Vorderteil des Kopfes war 
veri oren und wurde von dem italienischen Bildhauer Giuseppe Ten
nini nach einem Abdruck des sogenannten Sardanapallos-Dionysos 
(Vatikan. Museen) erganzt lOO . Der Transport der Statue nach Weimar 

94 H.F. Peters, Zarathustras Schwester (1977), dt. 1983, S. 305f. - Abbildung 
eines Modells der Anlage bei J. Krause, »Miirtyrer« und »Prophet«. Studien 
zum Nietzsche-Kult in der bildcndcn Kunst der .lahrhundertwende, 1984 
(Monographien und Texte zur Nietzsche-Forschung. Bd. 14), Abb. 37-39. 

95 Das friihcste Dokument fUr diesen Vorgang ist ein Schreiben Liittkes an 
das Nietzsche-Archiv in Weimar vom 18.8.42. Qucllcn: Cancik, »Dioniso a 
Weimar«, in: Quaderni di Storia, 1986, H. 1. 

96 Liittke an Archiv, 18.8.42. 
97 Zum Bildprogramm des Archivs in Weimar vgl. J. Krause, »Miirtyrer«, 

S. 89ff.; 154ff. - Vgl. Nietzschc-Archiv an Italienische Botschaft in Berlin, 
18.2.44. 

98 Liittke an Ohler, 12.6.43. 
99 Rodolfo Paribeni, Notizie degli scavi 1928, 353; Museo Nazionale, Inv. 

Nr. 108 605. - Zum Typ dcs biirtigen Dionysos s. Anm. 100. 
tOO Angaben nach dem Ubergabeprotokoll yom 15.1. 1944. - Der 1762 bei 

Monte Porzio - also nicht weit von Castelgandoifo entfernt - gefundcne 
Dionysos »Sardanapallos« wird aufbewahrt in dcr Sala della Biga der 
Vatikanischen Muscen: Helbig, Fuhrer durch die (jffentlichen Sammlun
gen klassischer AltertUmer in Rom, Bd. i: Die pdpstlichen Sammlungen, 
41969, nr.496. Die Benennung beruht auf der - antiken - griechischen 
Inschrift am Gewandsaum. Datierung der Kopie: friihe Kaiserzeit, viel
leicht claudisch; das Original, vielleicht aus Bronze, wird von W. Fuchs 
(Helbig I, 496) »in die dreil3iger Jahre des 4. Jh.s v.Chr.« datiert und 
»cinem Meister aus dem Umkreis dcs spiitcn Praxiteles« zugeschrieben. 
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stiell, des Krieges wegen, auf Schwierigkeiten. Erst am 31.1. 1944 
konnte der Oberbefehlshaber Siidwest, Feldmarschall Kessclring, 
dem Professor Schultze-Naumburg nach Weimar melden, dall die 
Statue - im Waggon Nr. 191015 der FS Italia - auf den Weg gebracht 
worden sei. 

Gegen Ende des Monats trafdie Statue, wiihrend eines englischen 
Bombenangriffs, in Weimar ein. Sie wurde vorliiufig in der Ehren
halle aufgestellt, da die statuengerechte Apsis noch nicht fertig war. 
Immerhin war der biirtige Dionysos aus Castel Gandolfo, trotz 
schwierigster Umstiinde, rechtzeitig zum hundertsten Geburtstag 
von Nietzsche (15. Okt. 1944) nach Weimar gelangt. 

Die Intensitiit, mit der das Nietzsche-Archiv und seine Gonner und 
Freunde die Uberfiihrung der Dionysos-Statue nach Weimar be
trieben, lehrt, dall es ihnen urn mehr ging, als urn eine ausgefallene 
Dekorierung der Ehrenhalle. Die Sorge urn die Authentizitiit des 
antiken Materials - kein Abgull durfte es sein, sondern massiver 
antiker Marmor -, die Art der Aufstellung in einer zentralen Apsis 
und die Verkniipfung mit einem schon seit langem gefeierten Toten
geburtstag deuten darauf, dall hier der Kult eines Nietzsche-Dio
nysos gestiftet bzw. fortgefilhrt werden sollte. 

1m Lichte dieser Tatsachen der deutschen Religions- und Geistes
geschichte wird der rhetorische Beitrag besser verstiindlich, den 
Walter F. Otto zum 90. Geburtstag Nietzsches geliefert hatte. Auch 
seine als Religionsgeschichte ausgelegte Monographie, der Dionysos 
von 1933, gewinnt erst als Theologie einer dionysischen Weltan
schauung in Deutschland ihre volle Bedeutung101 • 
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>Neuheiden< und totaler Staat 
Volkische Religion am Ende der Weimarer Republik 

1 >Heidnische< Begriindung und Vollendung der 
deutschen Revolution 

1.1 Die Anfiinge der Deutschen Glaubensbewegung (1933-1934) 

Die »Deutsche Revolution« yom 30.1. 1933 fUhrt, schon nach einem 
halben Jahr, zu bedeutenden Verschiebungen auch in der religiOsen 
Landschaft. 1m Juli 1933 schlieBt der neue Kanzler sein Konkordat 
mit dem Vatikan. 1 Die Wahlen in der evangelischen Kirche ergeben 
»iiberall« Mehrheiten fUr die Deutschen Christen.2 Schon am 7.5.33 
tagte das Kapitel der Kongener in Tiibingen. Der Kanzler dieses 
Bundes, Prof. Dr. Jakob Wilhelm Hauer, entwickelt seinen Plan, den 
Bund der Kongener nicht den Deutschen Christen, der national so
zialistischen evangelischen Reichskirche, zuzufUhren, sondern -
wieder einmal - einen Versuch zur »Biindigung« zu machen, die 
Jugendbewegung und die Volkischen zu sammeln.5 Protest gegen 
christliches SpieBertum, Antikapitalismus, Naturfrommigkeit und 
Nationalismus waren eine, wie man glaubte, tragfiihige gemeinsame 
Grundlage. Bei Eisenach, Luthers Geburtsort, auf der Wartburg 
schlieBen sich kleinere, einst verfeindete und vereinzelte volkische 
Gruppen und Teile der Jugendbewegung zu einer groBen »Arbeits
gemeinschaft der (arteigenen) Deutschen Glaubensbewegung« zu
sammen. 1m Herbst meldet die Reichsgeschiiftsstelle der Deutschen 
Glaubensbewegung (Tiibingen, Niigelestr. 19) 150 Gemeinden im 
ganzen Reich. Folgende Gruppen haben sich angeschlossen: 

- Deutsch-Nordische GlaubensgemeinschaftiNordungen (VY. Kus-
serow); 

- Freundeskreis der Kommenden Gemeinde/Kongener (Teile); 
- Germanische Glaubensgemeinschaft (L. Fahrenkrog); 
- Braune Falken - Adler und Falken - Artamanen (Teile); 
- Gemeinschaft deutscher Erkenntnis, e. V.; 
- Nordisch-religiOse Arbeitsgemeinschaft; 
- Bund der Gemeinden eines freien deutschen Glaubens; 

1 Unterzeichnet am 20. Juli 1933 im Vatikan durch Vizekanzler Franz v. Papen 
und Kardinalstaatssekretiir Eugenio Pacelli. 

2 DB 1934, 707 tiber die Wahlen vom 23. Juli 1953. 
5 Brandenburg-Daur, 133. Vgl. den Brief Hauers an Dehmel (Juni 1927), 

abgedruckt bei Brandenburg-Daur, 15ff. 
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- Deutschglaubige Gemeinschaft (O.S. Reuter); 
- Rig-Kreis (G. Groh). 

Hinzu kamen an Zahl und Tradition reiche Teile des Verbandes und 
des Bundes der freireligiosen Gemeinden, aber auch sehr spezia
lisierte Vereinigungen wie die »Opfergruppe der Bundesschwestern 
deutscher Stunnsoldaten« oder die »Gesellschaft! Arbeitskreis fUr 
biozentrische Forschung«.4 

Die Leiter dieser Gruppen bildeten einen »FUhrerrat«; »Fiihrer« 
wurde Prof. Dr. J.w. Hauer, dem es in Eisenach gelang, »ein wahr
haftiges Vertrauen aller, auch radikaler SA-Leute zu gewinnen«.5 

Die Sammlungsbewegung macht, im Sog der nationalsozialisti
schen Machtergreifung, schnelle Fortschritte. Bald gibt es keinen 
deutschen Gau mehr, in dem nicht Ortsgemeinden entstehen. Von 
Offentlichen Zuschiissen wird geredet.6 Man steht in Kontakt mit 
dem Stellvertreter des FUhrers, dem Reichsinnenminister, ja dem 
Reichskanzler selbst.7 

Die Lage ist, so meinen die Deutschglaubigen, dem »Durchbruch« 
nahe. Es gibt Reichsgeschaftsstellen, ein Reichspresseamt, fest an
gestellte Mitarbeiter, ein Rechtsamt; der Kampf urn die Schule ist 
entbrannt, urn Sendezeiten im Rundfunk, urn Anerkennung als Kor
perschaft Offentlichen Rechtes; der Kult entwickelt sich: Die ,.Tii
binger Heidenhochzeit« (6.5.34) sorgt fUr ein paar Schlagzeilen.8 

4 Mitteilungen der Reichsgeschiiftsstelle der ADG 1, Julmond 33, Heft 1 (S.6. 
7.9). Die Reichsgeschiiftsstelle in der Niigelestralle leitet Paul Zapp. Listen 
der Gemeinden in Dt. Gl. 1, 1934, 40. 131 (Nachtriige in den spiiteren 
Nummern); vgl. Reichswart, 12.8.34 (Freireligiiise); Hauer, Rundschreiben 
-An das Kapitel« yom 21. August 1933 (Kiingener Archiv; abgedruckt in: 
Brandenburg-Daur, Die Briicke zu Kiingen, Dokument 8). 1m Sommer 1934 
schloll sich die -Deutsche Gemeinde. unter Fiihrung von Dr. Fuchs an 
(Reichswart, 8.7.34), sowie die -Deutschgliiubigengemeinschaft. -in dem 
Gebiet Groll-Hamburg bis Oldenburg« (ebd.). Noch spiiter kam die -Deut
sche Kirche. hinzu (vgl. Dt. Gl. 3, 1936,396). 

5 G. Riimer in: Brandenburg-Daur, Die Briicke zu Kiingen, Dokument 7. 
6 Dt. Gl. 1, 1934, 39. - Resignation zehn Jahre danach: .Es hatte (sc. das 

,Neue,) und es hat auch nicht die organisatorischen, geschweige finan
ziellen Hilfen, die den christlichen Konfessionen auch heute noch in 
Deutschland in reichem Malle zur Verfiigung stehen« (F. Gericke, Der neue 
Giaube, 1945,9). 

7 Mitt. d. ADG 1, 1933, 3f. AufR. Hell und A. Rosenberg setzte man besondere 
Hoffnungen: Dt. Gl. 1, 1934, 50f. 92.142; ebd., 57. Vgl. hier §4.2.4. 

8 Vgl. Dt. Gl. 1, 1934,40.86.88. 133u.ii. -.Heidenhochzeit.: ebd. 269-275; 524. 
- Zur Einschiitzung der Erfolgsaussichten der Deutschen Giaubensbewe
gung sei auf das .Politische Tagebuch« von Alfred Rosenberg (vgl. u. Anm. 
23) verwiesen, der nicht einmal im Jahre 1934 die Deutsche Giaubensbewe
gung oder ihre FUhrer erwiihnt. Dabei schreibt Rosenberg in Berlin; er ist 
an religiiisen und weltanschaulichen Fragen interessiert und hatte keinen 
Grund, Hinweise auf Hauer oder Reventlow zu unterdriicken. Weder in den 
bei Seraphim mit abgedruckten Aktenstiicken von Rosenberg u.a., noch in 
Rosenbergs .Weltanschaulichen Thesen« (1939) (Seraphim, S. 197ff.) wird 
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Diese Einigungsbewegung versteht sich keineswegs als elWiren, 
burgerlichen, akademischen ,Verein', obschon Professoren, Grafen 
und Prinz en die Szene beherrschen:9 Gilt doch die ,deutsche Revolu
tion' in besonderer Weise dem deutschen Arbeiter. Dieser aber lebt, 
so weiB die Deutschen Glaubensbewegung, »rel igios in einem leeren 
Raum«; er ist deshalb in Gefahr, »sittlich und geistig zu versacken«: 
»Dies aber wurde cine schwere Gefahr fUr den inneren Bcstand des 
Dritten Reiches werden.«l0 Welch ungeheure Bedrohung, welche 
Aufgabe fUr die Glaubensbewegung! Nur - sollte denn keiner der 
neuen Fuhrer - urn nur Darn', Rosenberg, Himmler, Ley, Bormann 
und Goebbels zu nennen -, sollte keiner dieses furchtbare Vacuum 
und seine Folgen fUr den Bestand des Dritten Reiches bemerkt ha
ben?l! 

So sehr der deutsche Arbeiter zur 'religiOsen Betreuung' gesucht 
ist, so »selbstverstandlich« ist von vornherein, daB Juden in der 
Deutschen Glaubensbewegung nicht Mitglieder sein konnen. Auch 
dies entspricht dem Geist der ,deutschen Revolution'. Allerdings 
mcint die Fuhrung der Dcutschen Glaubensbewegung der Uber
zeugung sein zu mussen, »daB jeder echt ReligiOse, welcher Rasse 
und welch em Volk er angehort, ( ... ) in letzter Wirklichkeit Bruder 
ist, so gut ( ... ) jeder, der echt und tapfer zu seinem Volke steht, 
Bruder ist im Volksein«.12 

Hauer genannt; eine »deutsche Religion« wird gefordert, aber das ist nicht 
die deutschgliiubige Bewegung, sondern der zur Religion entfaltete, ver
tieftc NS! Dagegen warnt Rosenberg vor religiiisen Sektierern, auch wenn 
sie Genies seien (a.a.O. 206). 

9 Prof. Ernst Bergmann, Leipzig (1933 im Fuhrerrat der ADG); Prof. Ludwig 
Fahrenkrog; Prof. Wilhelm Hauer, Tubingen; Prof. F. Solger, Berlin; Prof. 
Otto Speer, Baden-Baden; Graf Ernst zu Reventlow, Potsdam; Friedrich 
Wilhelm Prinz zur Lippe (t24.1O. 1938). - Fur die Arbeitswoche der ADG in 
Scharzfeld (18.-23.5.34) waren als Redner angekundigt (Reichswart 
6.5.34, Beilage): Graf Ernst zu Reventlow, Prof. !lauer, Prof. Fahrenkrog, 
O.S. Reuter, Prinz zur Lippe, Prof. Gunther, Prof. Mandel, D. h.c. Krann
hals, Dr. Werner Deubel. - Die Soziologie der Deutschen Glaubensbewe
gung bzw. ihrerTeilorganisationen istm.W. nieht erforseht. Der Eindruek., 
daB Akademiker uberwiegen, entsteht aus den gedruckten Quellen. Vgl. 
§ 5.1. 

10 Mitt. d. ADG 1, 1953,4. - Ebenso beschuldigt GrafReventiow die Kirchen, 
die Arbeiter vernachlassigt und dem Materialismus und Marxismus ausge
liefert zu haben. Der Arbeiter kanne »nie« in die Kirchen zuruckkehren. 
Deshalb musse die Deutsche Glaubensbewegung sich ihrer ann ehmen, s. 
z.B. Reichswart vom 7.1.54, Beilage; 17.6.54, Beilage u.a. 
A. Grosse, Der Arbeiter in Deutscher Glaubenshaitung, in: Dt. Gl. 1956, 
218-222; ders., Vom rechten Glauben, in: Dt. Gl. 1943,22-25. 

11 Am 50. Juni 1935 schon erhieit Goebbels sein Ministerium flir Propaganda 
und Volksautkliirung; am 24. 1.34 beauftragt Hitler Rosenberg mit der Schu
lung der NSDAP. 

12 Mitt. d. ADG 1, 1933, S. 8: »Prof. Hauer hat in seinem letzten Schreiben an 
den Fuhrerrat folgende klare Steliung zu .Judentum und Christentum 
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Der Jude me in Bruder - und sei es auch nur »in letzter Wirklich
keit«? Steht nicht im Parteiprogramm der NSDAP, daB der Jude, da 
nicht deutschen Blutes, nicht einmal deutscher Volksgenosse und 
Staatsbiirger sein kann?13 1st nicht die Uberzeugung der deutsch
glaubigen Fiihrung noch Liberalismus, Internationalismus, Rela
tivismus - so als waren aIle Rassen und Menschen »in letzter Wirk
lichkeit« gleich? 1st das nicht einfach undeutsche Humanitat, Erbe 
also der Weimarer Zeit? 

Hier zeigt sich die Herkunft der deutschglaubigen Fiihrung aus 
der oekumenischen Bewegung, zeigt sich die Toleranz, das soziale 
und pazifistische Ideal der »Kommenden Gemeinde«, zu deren Ta
gungen einst kommunistische Reichstagsabgeordnete eingeladen 
waren (der Abgeordnete Schneller, Berlin, KPD, 1929) und noch 1933 
Juden sprechen durften (Martin Buber, in Hannover). 14 Die Deutsch
glaubigen hegten Sympathien fiir Gandhi und die indische Auf
standsbewegung gegen die Englander: aufgrund ihres Nationalis
mus waren sie gegen den Kolonialismus der >internationalen< 

kundgetan: > Es ist selbstverstdndlich, daB in einer Arbeitsgemeinschaft der 
Deutschen Glaubensbewegung oder in einer Deutschen Glaubensgemein
schaft keine Juden sein konnen. Dieser Formulierung hat sich jede Gemein
schaft und jeder Einzelne, der der ADG beitritt, zu fiigen. Bier kann es 
keinen KompromiIJ geben. Diese Haltung beriihrt aber nicht meine weitere 
Uberzeugung, daB jeder echtReligiOse, welcher Rasse und welchem Yolk er 
angehort, mir in letzter Wirklichkeit Bruder ist so gut wie jeder, der echt 
und tapfer zu seinem Volk steht, Bruder ist im Volksein ... Ich stehe 
unentwegt, und wenn es sein muB, riicksichtslos fiir einen germanisch
deutschen Glauben. Hier ist meine Heimat und nicht in einem noch so frei 
gefaBten Christentum.« Vgl. Hauer, Gottschau, 240ff.: »Der deutsche 
Glaube und die anderen Religionen«. 

13 Parteiprogramm der NSDAP vom 25.2. 1920: »4. Staatsbiirger kann nur 
sein, wer Volksgenosse ist. Volksgenosse kann nur sein, wer deutschen 
Blutes ist, ohne Riicksichtnahme auf Konfession. Kein Jude kann daher 
Volksgenosse sein« (Zitiert nach R. Kiihnl, Faschismus, 105). 

14 a) Vgl. z.B. »Kommende Gemeinde« 1 (1928/29) H. 2, 117: Anzeige einer 
»Arbeitswoche tiber die Friedensfrage« im lanuar 1929 auf der Comburg; 
die Einladung ist unterzeichnet von l.W Hauer, K.H. Kiissner, H. Umfried 
i.A. v. »Deutsche Freischar, Kronacher Bund, Bund der Wanderviigek -
Ernst Schneller: geb. 1890, seit 1920 Mitglied der KPD, 1921 Landtagsabge
ordneter in Sachsen, 1924-1933 Reichstagsabgeordneter, 1929-1932 poli
tischer Leiter der Reichsparteischule >Rosa Luxemburg< in Fichtenaul 
Berlin, 1.3.33 Verhaftung, Zuchthaus, seit luli 1939 KZ Sachsenhausen, 
erschossen am 11.10. 1944 (Kurzbiographie in: Deutsche Widerstands
kiimpfer 1955-1945, Bln-Ost 1970, Bd. II, 186-190). - Buber in Kassel auf 
der Arbeitswoche des Bundes der Kiingener vom 1.-6.1. 1955. 
b) Leitheft S. 7: »Sie (sc. die altere Fiihrung) gaben der Deutschen Glau
bensbewegung ein Geprage, das in einer miiglichsl groBen Tolerierung 
aller Weltanschauungen seinen Ausdruck findet, eine rein liberalistische 
Haltung.« Dagegen opponierten die »Durchbruchmanner«: § 5.2. 
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Machte.15 Dies aber war die Position des linken, des Strasser-Fliigels 
in der NSDAP. Hitler dagegen nannte diese Sympathien »eine rassi
sche Perversitat«; er bewunderte das englische Kolonialreich; die 
Inder seien ein Helotenvolk - wieder ein Beleg fiir die klassische 
Bildung des Fiihrers!16 

15 a) Gericke, Glaube aus dem Blut, 115: -Der jungaufstrebende .Nationa
lismus< fremder und nun unbotmiilligwerdender KolonialvOlker kann aus 
diesem Grunde ein verheiBungsvolles Zeichen sein. Ein Europiier, der in 
Indien fiihren will, soil nur ganz zum Inder oder zum Malaien werden; er 
mull sich in den Geist des fremden Blutes so hineinleben, wie ein Dirigent 
den Geist des Schopfers im Nachschaffen erleben kann aus den Instrumen
ten des Orchesters. Hat man nicht jahrhundertelang uber den Tiefstand 
gewisser Kulturen die Nase geriimpft, deren Sinn und Eigenrecht sich 
dann doch durch Menschen erschloll, die demutig genug waren, sich in sie 
zu verlieren? Gericke denkt vielleicht an Missionare, die Religionswis
senschaftler wurden und fasziniert die Religion derjenigen erforschten, 
die sie bekehren soil ten. 
Auch Gerickes Vater war Missionar im Fernen Osten. Zu Gerickes Stellung 
zum Kolonialismus vgl. noch S. 77. 81. 
b) Vgl. die Anzeige von Hauers Buch: »Indiens Kampf urn das Reich-, in: 
Kommende Gemeinde 5, 1933, H. 2/3, 138 und ebd. 142f: .Wir durfen nicht 
vergessen, ( ... ) dall die tiefsten Wurzeln seines (sc. Indiens) Glaubens und 
seiner Kultur in denselben indogermanischen Mutterboden hinunterrei
chen, wie unsere eigenen, dall also unser Verhiiltnis zu Indien eine der 
grollen Fragen der Zukunft ist.« 
c) Reventlow, Deutscher Sozialismus, 291-298; 291: -Der deutsche und 
sozialistische Gedanke triigt keinen Imperialismus in sich .• R. sieht 
Deutschland solidarisch mit allen unterdruckten Volkern; er bezeichnet 
die Verwirklichung der Selbstbestimmung in Sowjetru/lland als vorbild
lich und ihre Wirkung im Nahen und Fernen Osten, dessen Volker wie
derum sich in erstarkendem nationalem Selbstbewulltsein von Moskau 
abwandten. S.294: -Der nationale sozialistische Befreiungsgedanke lebt 
uberall in den unterdruckten VOlkern, in den grollten und in den kleinsten. 
Keines dieser Volker verbindet mit der Befreiung den Gedanken, nachher 
seinerseits andere Volker sich botmiillig zu machen .• Bemerkenswert ist 
R.s letztes Argument: .Jede Schwiichung der imperialistischen Miichte 
durch Freiwerden der von ihnen unterjochten Volker vermindert den 
Druck, der auf Deutschland liegt, und lockert die Ketten, die es ein
schnuren.« R. s. Prognose lautet: .Mit dem imperialistischen Zeitalter neigt 
auch das koloniale schlechthin seinem Ende zu. Die als koloniale Objekte 
behandelten VOlker, Stamme und Rassen entwickeln sich unaufhaltsam im 
Willen zu Befreiung und Selbstiindigkeit.. - Vgl. Kuhnl, Die nationalsozia
listische Linke, 108f.; 215: der Strasser-Flugel will - gegen Hitler - einen 
.Bund der unterdruckten VOlker«. 

16 Zur Position des Strasser-Flugels vgl. .Die 14 Thesen der Deutschen Revo
lution. (in: NS-Briefe yom 1.8. 1929), abgedruckt bei Kuhnl, Die national
sozialistische Linke, 288-290. - Punkt III: .Die Deutsche Revolution lehnt 
es ab, uber fremde Volker und Nationen zu herrschen und sie auszu
beuten.« Vgl. die Dokumente ebd. 277. 292 (Der Aufruf der Strasser-Gruppe 
yom 4. 7. 1930 -Die Sozialisten verlassen die NSDAP. enthiilt einen eigenen 
Absatz uber den .Kampf des indischen Volkes urn seine Freiheit •. ); 330. 
332f. und die Analyse der auBenpolitischen Vorstellungen 37ff.; Schudde
kopf, Linke Leute, 319f., unter Hinweis auf einen Artikel, .Hitler, Gandhi 



192 RELIGIONSGESCHICHTE DEUTSCHLANDS 1M 20. JAHRHUNDERT 

Die Deutschgliiubigen hielten also 1934 eine Position, die Hitler 
auf seinem Marsch nach rechts Hingst ausgeschaltet hatte: Der Stras
ser-Fliigel war ja schon 1930 aus der NSDAP ausgeschieden wor
den. 

Dementsprechend gilt: Die organisatorische Festigung der vtilki
schen Gruppen, ihre bedeutende journalistische und publizistische 
Tatigkeit, ihr Vordringen in Schulen, Presse, Rundfunk, ja in die 
Gliederungen der Partei 17 ist, so mtichte ich zeigen, nicht der Anfang 
des »Dritten Reiches«, sondern Indiz fUr das Ende der Weimarer 
Republik. 

1.2 Die »zweite Revolution« - »Revolution des Glaubens«? 

Zunachst war die Sammlung vtilkischer Gruppen zu einer iiberkon
fessionellen deutschen »Glaubensbewegung" sehr erfolgreich. Da
bei muB man davon absehen, daB das eigentliche Ziel, die religiOse 
Betreuung der Arbeiter, nicht erreicht wurde. 18 Mit dem Erfolg 
wuchsen SelbstbewuBtsein und Anspriiche der Deutschen Glau
bensbewegung, wuchs aber auch das MiBtrauen von Leuten, die sich 
ebenfalls fUr den Glauben der Deutschen zustiindig fUhlten. 

Die Deutschglaubigen vertraten mit der fUr religiOse Menschen 
typischen und versmndlichen Ubertreibung des religiOsen Faktors 
die Ansicht, die »eigentlich treibenden« Krafte der deutschen Revo
lution seien die »unpolitischen Krafte des Glaubens, Wissens und 
Gewissens aus eigener Art« gewesen.19 Daraus ergab sich im Jahr 
1933/34 (a) ein Anspruch aufmehr Beute und (b) die Forderung nach 

und das junge Deutschland«, in -Die Kornmenden« 32, Yom 8.8. 1930, und 
Hitlers Aufsatz im Illustrierten Beobachter 21, yom 24.5. 1930. 
Dieser Position liegt zugrunde die Parole yom -Biindnis der unterdriickten 
Volker«; Spengler hatte Deutschland .ein europaisches Indien« genannt, s. 
Schiiddekopf, a.a.O. 214ff. 

17 Mitt. d. ADG 1, 1933,7; SA und SS zahlen monatlich nur 0,10 RM Beitrag
ebensoviel wie die Erwerbslosen (ebd., 10). 

18 Die Hoffnung der Deutschglaubigen griindete sich auf die Freireligiosen: 
-Wir diirfen auf die Mitarbeit der Freireligiosen nicht verzichten, denn 
gerade durch sie wird uns der Weg zur Arbeiterschaft erOffnet. Und diese 
zu Glauben und Reich zuriickzufiihren, ist ein Teil un serer Aufgabe« 
(Hauer, -Rundschreiben an das Kapitel« yom 21. August 1933, in: Kongener 
Archiv; abgedruckt bei Brandenburg-Daur, 189f.). Zum Ausscheiden der 
Freireligiosen s. §4.1. Eine ahnliche Position hatte Hauer schon vorher in 
der .Kornmenden Gemeinde« vertreten (3. Jg., H. 1, 1931): »Die religiose 
Wende im Proletariat« (S. 7ff.); vgl. ders., Vom totalen Sinn, a.a.O. 17-21: 
.wichtigste Aufgabe die tatsachliche .innere Gleichschaltung< des deut
schen Proletariats«. 

19 Gericke, Glaube aus dem Blut, 5; vgl. 104: .Primar ist das Religiose gegen
iiber dem Politis chen in dem Sinne, wie ein Baum aus seiner Wurzel 
gedeiht, ehe er Bliiten und Blatter treibt; ( ... ) So ist die Religion das 
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Fortsetzung der Revolution: die nur politische musse durch die 
religiose Revolution volIendet werden. 

"Die groBe Revolution des Vorjahres (1933) ist kein Ende«, so der 
Fuhrer der Glaubensbewegung im Juni 193420, "sondern ein Anfang. 
Sie hat ihren Sinn nicht in der politischen Umwalzung, sondern sie 
ist die erste, und zwar politische Verwirklichung des Aufbruchs der 
deutschen Seele ( ... ) Warum solI dieses Erwachen vor dem Religiti
sen haltmachen?« 

Der stelIvertretende Gauobmann der Deutschen Glaubensbewe
gung in Berlin, Dr. Fritz Gericke, fordert "die Revolution des Glau
bens«:21 »Glaubt doch nicht, daB mit der Ubernahme der Macht 
schon alIes gewonnen ware! Das Dritte Reich ist noch nicht da, es 
muB errungen ( ... ) werden!« Dieser Kampfruf ertont, so Gericke, 

Fundament eines jeden Staatsgebiiudes.« Der 'para-christliche< und 
durchaus biirgerliche Charakter dieses Satzes ist deutlich. Gericke stimmt 
hierin einerseits mit Hauer (vgl. Mitteilungen an den Freundeskreis der 
Kommenden Gemeinde, Dez. 1933, in: Brandenburg-Daur, Briicke, 197: 
" ... Uberzeugung, dall nicht das Christentum dem Dritten Reich seine 
religiose Begriindung, seine inn ere Zielsetzung geben wird, sondern allein 
die Deutsche Glaubensbewegung«), andererseits mit den linken National
sozialisten des Strasser-Fliigels, einschlielllich Graf Reventlow iiberein, 
vgl. Kiihnl, Nationalsozialistische Linke, 103: .Die Leidenschaft, mit der 
die linken Nationalsozialisten iiber die Wiedergeburt von germanischer 
Religion und Protestantismus stritten, die Neigung zur Ubersteigerung des 
religiosen Faktors ins Skurrile, der Drang zur sektenfOrmigen Isolierung
dieses Gesamtverhalten zeigt, dall hier Menschen am Werk waren, die sich 
in dermodernen Gesellschaft frustriert und isoliert fiihlten. Es pant durch
aus zu den iibrigen Elementen ihrer Ideologie: der romantischen Sehn
sucht nach patriarchalischer Gebundenheit, der Begeisterung fiir Blut und 
Rasse, fiir Bauernart und Heldentum. Ideologisch stellte man diese Verbin
dung selbst her, indem man die industrielle Welt fiir den Verlust von Sitte 
und Moral, von Religion und Bodenverbundenheit verantwortlich machte. 
Es ist leicht verstiindlich, dall auch zu diesem religiosen Verhalten neben 
den individuell Frustrierten gerade das kollektiv frustrierte Kleinbiirger
tum in besonderem Malle neigen konnte. 
In den Augen Hitlers war diese ganze religiOse Diskussion der Nord
deutschen eine politische Dummheit. Er war bestrebt, Antipathien gegen 
den NS aus religiosen Griinden moglichst zu vermeiden.« 

20 Referat iiber den Vortrag von W. Hauer in Dresden iiber Rasse, deutsche 
Seele, deutsche Religion, in: Reichswart 24.6.34. - Vgl. Hauer, Verfassungs
iinderung oder Revolution der Kirche? (1933); ders., Flugschrift zum gei
stigen und religiosen Durchbruch der Deutschen Revolution (Anfang Juni 
1933; s. Brandenburg-Daur, Briicke, 134f.). 
Die niichste Nummer des Reichswarts (1. Juli 1934) bringt als Hauptiiber
schrift: .Kritik: Nein - Revolution: Ja!« Das Organ von A. Dinters "Deut
scher Volkskirche. hiell 1934: .Die religiose Revolution«; seine Bezie
hungen zur "Deutschen Glaubensbewegung« waren gespannt. 

21 Am 11.5. 1934 in Berlin-Moabit. Das folgende Zitat aus Gericke, Glaube aus 
dem Blut, 5. Dieses Buch, an dem Gericke seit 1931 gearbeitet hatte (s. 
Reichswart 9.9. 1934), triigt an zahlreichen Stellen das Gepriige der miind
lichen Agitation. Vgl. Gerickes selbstkritische Beurteilung der Situation 
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»aus den Kreisen der Jugend, die ( ... ) ihren Anteil an der politischen 
Niederringung der alten Miichte sich nicht schmiilern lassen will 
und weiterhin beansprucht, die deutsche Revolution mit ihren jun
gen Hiinden zu vollenden.« 

Diese Jugend, so Gericke,22 ist von Wandervogel, btindischem 
Geist und Fronterlebnis gepriigt; sie kennt keine btirgerlichen Wer
tungen mehr »so wenig wie Klassen«: »Meist haben sie nichts, meist 
sind sie nichts«, aber diese Entfremdung, Proletarisierung ist, nach 
Gericke, ihr Gewinn: Sie »sind nur sie selbst, sie und ihre Gemein
schaft. lind der Sinn dieser ihrer Gemeinschaft liegt tiefer als in der 
zumeist freudigen, zum Teil wohl auch mehr noch fordernden Beja
hung des neuen Staates ... «, denn: »der TodesstoB gegen das alte 
System ist noch nicht geftihrt« (S. 66). 

Diese Forderung konnte sich gewiB auf Aussagen Hitlers sttit
zen23 . Auf der Kulturtagung des Parteitags von 1933 hatte Hitler 
erkliirt, die Machttibernahme sei abgeschlossen, der Kampf der 

zehn Jahre spater: .Mit dem Siege der nationalsozialistischen Bewegung 
fiammte in Deutschland die Hoffnung auf, dati die Einigung aller Deut
schen, die dam it politisch gelang, nun auch im religiosen Glauben zustan
dekommen werde, und zwar in einer neuen, national en Volkskirche. Und 
schon dachte man daran, diese Hoffnung schnell zu verwirklichen. Aber 
die Widerstande erwiesen sich als zu stark C ••. ) die Methoden, mit denen 
der politische Sieg errungen war (lietlen) sich nicht ohne weiteres ab
bilden auf die religiose Ebene ... « 

22 Ebd., 123 iiber die antibiirgerlichen und jugendbewegten Motive von Ge
rickes Argumentation: .Sie (die Alteren aus dem Wandervogel und aus 
biindischem Geiste der Vorkriegszeit) kennen ihre (sc. biirgerlichen) Wer
tungen so wenig wie die Klassen«, usw. - Sperrung im Original. - Zu 
Jugend und Jugendbewegung unterm NS vgl. das .lahrbuch des Archivs der 
deutschen J ugendbewegung 12, 1980, insbesondere den Beitrag von I. Gotz 
von Olenhusen. - Vgl. Dr. H. Buddensieg, in: Kommende Gemeinde 5. Juli 
1935, 121: »Die antikapitalistische Gesinnung der SA und SS und der NSBO 
harrt der durchgreifenden sozialistischen Taten der Regierung. Hier mutl 
in Balde Entscheidendes geschehen!« 

23 Kulturtagung des Parteitags, Niirnberg 1.9.1955. - Auch nach dem 50. Juni 
1934 erhob Hitler die Forderung nach .jahrzehntelanger Erziehung und 
Weiterbildung«, urn die deutsche Revolution ganz durchzusetzen (Neu
jahrsbotschaft fUr 1954, s. Reichswart 7.1.34); vgl. auch Reichswart, 
26.8.54. - Auch in der Deutschen Glaubensbewegungwurde die Forderung 
nach »weltanschaulicher Revolution. aufrechterhalten: s. Otto Speer, in: 
Dt. Glaube, 1936, 509, unter Berufung auf ein Wort Hitters von 1953; H. 
Mandel, in: Dt. Gl. 1936, 193: Man sei immer noch weit entfernt vom 
Neuen, viele blieben .immer noch in gut biirgerlicher Sattheit der Ruhe urn 
jeden Preis, urn nicht zu sagen einer gewissen Reaktion verschrieben«. -
1m Jahre 1939 formuliert A. Rosenberg, Weltanschauliche Thesen (Doku
ment PS 1749, in: H.G. Seraphim, Das politische Tagebuch A. Rosenbergs, 
1956, Anhang S. 201): Die NS-Weltanschauung, speziell .der Glaube an die 
seelischen Werte der Ehre und Freiheit als hochste Werte des Lebens und 
Sterbens bedeutet die grolJte religiOse Revolution seit Eintritt des Chri
stentums in die Weltgeschichte«. 
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Weltanschauungen aber habe damit kein Ende gefunden; die Ge
winnung der Macht sei »nur die Voraussetzung fUr den Beginn der 
ErfUllung ihrer eigentlichen Mission«. 1m Sommer 1934 lag die 
»zweite Revolution« in der Luft.24 Die alten Kiimpfer wollten »mehr«. 
Sie fUrchteten, die Bewegung werde verbtirgerlichen, Hitler sich zu 
sehr den Grofiindustriellen, Herrenclubs, Btirgersalons und der 
Reichswehr nahern. Ihre BefUrchtung war berechtigt. Die Revolu
tion geriet bekanntlich anders, als die antibtirgerlichen, urn nicht zu 
sagen 'sozialistischen< und ,jugendbewegten< Krafte in der SA und 
in der Deutschen Glaubensbewegung es gewtinscht hatten. Hitler 
entledigte sich am 30. Juni 1934 (»Rahm-Putsch«) gerade jener »trei
benden Krafte« (Gericke), die ihn an die Macht gebracht hatten, 
denen er Dank schuldete und die weiter wollten. »Die Revolution«, 
so erklarte er nunmehr dem Reichstag, »ist fUr uns kein permanen
ter Zustand«; Leute, "die der Revolution als Revolution huldigten«, 
wurden nun nicht mehr gebraucht.25 Die Nutzanwendung fUr die 
geplante »Revolution der Deutschen Glaubensbewegung« war leicht 
zuziehen. 

Hitler stellte die Signale der Zeit auch in der Religionspolitik 
zunachst wieder auf konservativ. Er spielte auch in der Kirchen
politik »30. Juni«26: »er hat radikale Mitarbeiter tiber Bord gewor
den, weil die Koalition es erforderte«. Hitler gab der »kirchlichen 
Gegenrevolution« nachP Er wurde Beschtitzer der Kirche gegen die 
rechten Radikalen und Unruhestifter innerhalb der evangelischen 
Kirche wie gegen die antichristlichen und neuheidnischen Bewe
gungen28 : 

24 Mau, a.a.O. - AufschluBreich die Beurteilung der Lage durch Reventlow 
unmittelbar danach: E. Reventlow, Der 30. Juni, in: Reichswart 5. Juli 
1934: "Was der FUhrer hier innerlich durchleben muBle, das zu eriirtern, 
hat niemand das Recht; wir neigen uns in Ehrfurcht und schweigen.« 

25 Hitler, Berlin, 15. Juli 1934 (D. 410ff.). 
26 Vgl. die Beurteilung der Situation durch die SPD im Okt.lNov. 34 (DB 1934, 

691), nachdem Hitler dem ReichsbischofMiiller die staatliche Unterstiit
zung fiir seine GewaltmaBnahmen entzogen hatte: "Die tieferen Griinde 
fiir den kirehenpolitischen Riickzug wird man jedoeh nur erkennen, wenn 
man ihn als einen Teil der Aufsaugung der Hitlerdiktatur durch die aite 
Reaktion auffaBt.. Vgl. ebd., 718f. 

27 DB 1954,716: Jager (DC) wird entlassen. 
28 Dieses konservative (Teil-)Programm hat Hitler in der Offentlichkeit unter 

dem Stiehwort .ein positives Christentum. (programm der NSDAp, 1920) 
und in .Mein Kampf« (1923/24) vertreten. In seiner Regierungserklarung 
yom 23.3.33 hat Hitler versiehert: .Der Bestand der Lander wird nieht 
beseitigt, die Rechte der Kirchen werden nieht gesehmalert, ihre Stellung 
zum Staate nieht geandert« (Verh. d. Reichstags, Bd. 457, S.25, D. 237)! 
Pralat Kaas braehte daraufbin das Zentrum zur Zustimmung zum Er
machtigungsgesetz. - Zur Einordnung dieses Teilprogramms in Hitlers 
religionspolitisehes Gesamtkonzept vgl. F. Heer, Glaube, 220. - Dank an 
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- so wie er die Reichswehr vor der SA bewahrt hatte29 , 

- wie er ein Jahr zuvor (Juni 1933) die deutsche Kunst vor dem 
Expressionismus bewahrt hatte, den modern gesinnte Berliner 
Studenten ins Dritte Reich hatten einbringen wollen30, 

- wie er 1930 durch den AusschluB des Strasser-FHigels die In-
dustrie vor den Sozialisten in der eigenen Partei gerettet hatte. 31 

Auf dem Parteitag 1934 verklindete Hitler wiederum - wie schon am 
1. und 6. Juli - den AbschluB der Revolution: »Sie hat als Revolution 
restlos erflillt, was von ihr erhofft werden konnte.,,32 Dementspre
chend wandte er sich gegen Kubisten, Futuristen, Dadaisten, aber 
bezeichnenderweise auch gegen die altdeutschen Romantiker: »jene 
Rlickwartse, die meinen, eine )teutsche Kunst, aus der krausen Welt 
ihrer eigenen romantischen Vorstellungen der nationalsozialisti-

Hitler fUr die Abwehr der Gottlosen-Propaganda z.B. von F. von der Heydt, 
H. Steubing u.a. in: Der Heliand, Berlin 1934 (gegen M. Ludendorff, W 
Hauer und H. Wirth). 

29 Zu den Pliinen Ernst Riihms s. Mau, a.a.O. 124f.: Ziel war, »die Verant
wortung fUr die Reichswehr der SA zu iibertragen. Das hiitte den Weg 
freigemacht fUr die Verschmelzung von Reichswehr und SA zu einer Miliz, 
einem nationalsozialistischen Volksheer, in dem Riihm die Kriinung des 
nationalsozialistischen Sieges sah ...• Hinzu kamen die sozialen Inter
essen Riihms: »er nahm den Sozialismus des nationalsozialistischen Pro
gramms ernst. (Mau, 125). Uber »eine Verbindung von politischer Bedeu
tung. (Mau) zwischen Riihm und Strasser in den Wochen vor dem 30. Juni 
ist nichts bekannt, obschon Hitler dies in seiner Reichstagsrede behaup
tete. Zum Konflikt 'nationalsozialistisches Volksheer</Reichswehr vgl. die 
Rede Himmlers, Gauleitertagung Posen, 3. Augnst 1944 (Abgedr. in: Vier
teljahresschr. f. Zeitgesch. 1, 1953, 363ff., bes. S. 366, liber Riihm). 

30 Vgl. H. Brenner, Kunstpolitik, 66ff.: Die »studentische Opposition«, die die 
nationalsozialistische Revolution auf dem Gebiet der bildenden Kiinste 
weiterfUhren wollte, engagierte sich fUr moderne Kunst; sie galt als klinst
lerische Otto-Strasser-Bewegung. In einer Adresse von Hallenser 
NS-Stndenten vom 29. Juni 1933 heWt es: »Der Kampf des SA-Mannes auf 
der StraBe darf auf kulturellem Gebiet nicht verraten werden. Es lebe die 
vollstiindige nationalsozialistische Revolution« (nach Brenner, a.a.O. 68). 
Goebbels unterstiitzte diese Opposition gegen Rosenberg, der sich aber bei 
Hitler durchsetzte (gegen einen .viilkischen Expressionismus«, .Kunst
bolschewismus« etc.). 

31 Vgl. Schiiddekopf, 374: »Die stiirkste Sorge, die fUhrende Kreise der deut
schen Republik 1932 innenpolitisch empfanden, war die Zersetzung der 
NSDAP nnd die Abwanderung zahlreicher Anhiinger nach links. Den Lega
litiitskurs konnte Hitler nur durchhaiten, wenn er zugleich sichere Erfolge 
heimbrachte.« S. 375: »Die Anzeichen einer Anniiherung der SA an die KPD 
mehrten sich.« - •... ,braunrote Einheitsfront< von unten ... « - »Die Taktik 
der Partei, vor allem in Berlin unter Goebbels, nahm immer mehr sozial
nationalistische Ziige statt der offiziellen nationalsozialistischen an, so 
dall der kleine Mann sie mitunter kaum noch von der KPD unterscheiden 
konnte.« Aus dieser besonderen Berliner Situation heraus ist die Position 
Gerickes, wie sie sich in seinem Buch von 1934 noch geschwiicht wieder
findet, zu erkliiren. 

32 Hitler, Niirnberg 5.9.1934 (D. 447). 
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schen Revolution als verpflichtendes Erbe fUr die Zukunft mitgeben 
zu kiinnen«. Das bezog sich auf »jene alte Garde der Viilkischen, die 
1934 im Gefolge Rosenbergs stand«. Hierzu gehiirte auch L. Fah
renkrog, der in der Deutschen Glaubensbewegung zeitweise eine 
Rolle spielte. Hitler parodiert ihre »von Juden selbst als liicherlich 
empfundenen Traumwelten«.33 

Dieser Bruch mit der viilkischen Tradition, den Hitler sich nun
mehr erlaubcn konnte, war lange vorbereitet, war tief begrundet 
und fUhrte schnell zu Konsequenzen auch fUr die Deutsche Glau
bensbewegung. 

2 >Neuheiden' - > alte Heiden' - >V6lkischeReligion< 

2.1 Systematik des »Deutschen Glaubens« 1934 

Der Aufschwung der Deutschen Glaubensbewegung erbrachte, noch 
im Jahr 1934, vier umfassende Darstellungen ihres >religiiisen Wol
lens<: Prof. W Hauer: Deutsche Gottschau, Graf Reventlow: Wo ist 
Gott?, Prof. Mandel: Deutscher Gottglaube von der deutschen Mystik 
bis zur Gegenwart, Dr. Fritz Gericke: Glaube aus dem Blut. 

2.1.1 Blut 
Der befrcmdliche Titel, Glaube aus dem Blut, fUhrt auf den spezifi
schen Begriff, von dem aus das System des Deutschen Glaubens von 
1934 entwickelt werden kann: >elementare Unmittelbarkeit<. Das 
Giittliche wird unmittelbar erfahren, erlebt, gefUhlt, erahnt - ohne 
Mittler, ohne Erliiser, Priester, ohne hcilige Schrift.34 Das GiittJiche 

33 Hitler, Niirnberg 5.9.34 Cnicht bei Domarus; hier zitiert aus Brenner, Kunst
politik,83). 

34 a) Gericke, »Die Flucht ins religiose Gefiihl«, in: Reichswart 24.6. 1934, 
Bcilage. - Der Titel des Aufsatzes ist einem Artikel des Berliner »Katholi
schen Kirchenblattes« entnommen, das tiber die Einigung der Volkischen 
in Scharzfeld handelte. Gericke erliiutert hier sein »Dogma der Dogmen
losigkeit«. - Vgl. W. Hauer - E Solger, Grundlinien einer deutschen Glau
bensunterweisung, 21935, 54-56: » ... in unmittelbarer Bertihrung gibt sich 
uns das Gottliche ... « 
b) Zum Begriff der »Unmittelbarkeit« vgl. das Gespriich zwischen E. Nie
Kisch und Monsignore Borgia, dem Privatsekretiir des damaligen Kardi
nalstaatssekretiirs Pacelli in Rom, 1955, in E. Niekisch, Erinnerungen I 
(1970), 266f.: »das Wesen des protcstantischen Menschen sci ein Verhiiltnis 
>lmmittelbar zu Gott<, d.h. zum hochsten Werte. Der protestantische 
Mensch lehne den Mittler zwischen sich und dem hochsten Werte ab; 
ehrfurchtslos glaube er bercchtigt zu sein, ohne Zwischeninstanz vor 
Gottes Alltlitz zu treten. Hitler sei ein katholischer Mensch. Er schiebe sich 
als Mittler zwischen den Einzelnen und den vom Nationalsozialismus 
proklamierten hrichsten Wert, die Nation. In dieser siikularisierten Form 
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ist Person oder apersonaler Urgrund: der oder das Gott.35 Unrnittel
bare Gotteserfahrung ist immer in Gefahr, in einern unbegrenzten 
und belanglosen Subjektivisrnus zu verschwinden. Urn dies zu ver
hindern, fiihrt die Deutsche Glaubensbewegung eine objektive 
(transpersonale, ,transcendente<) Instanz ein: das Blut. Dieses Wort 
will sie nicht ,schlecht rnaterialistisch< verstanden wissen36 : natiir-

schluckten auch die deutschen Protestanten den Mittlergedanken. So wiir
den sie allmahlich, ohne daB sie es selbst merkten, in katholische Men
schen umgeformt. Der Geist der Kritik, gegen den Hitler so fanatisch zu 
Felde ziehe, sei auch eine Frucht des Protestantismus. Indem Hitler den 
Geist der Kritik erwiirge, erziehe er die deutschen Protestanten zum blin
den Gehorsam gegeniiber dem Dogma. Diese Gedankengange waren mir 
vertrant.« 
c) .Unmittelbare Anschauung« versus »logische (abstrakte) Analyse« wa
ren erkenntnistheoretische Parolen der Philosophie des 19.120. Jh.s; zu 
den .hermeneutischen« und »lebensphilosophischen« Implikationen bei 
Schelling, Schopenhauer, Nietzsche, Dilthey, Simmel, Spengler (z.B.: Un
tergang des Abendlandes 21920, 1147) S.· Reimes-Tovote, Die unmittelbare 
Sicherheit der Anschaunng. Diss. FU Berlin 1974. - R. Hamann-J. Her
mand, Griinderzeit (1965),1971,172-181: .Die Sehnsucht nach dem Ele
mentaren«. 
d) Leitheft, S. 13: »Der deutsche Mensch lehnt jeden Vermittler zn Gott ab, 
und dam it wird eine ,Glaubensorganisation' sinnlos.« 

55 Vgl. E Murawski, Das C!) Gott. Umrifi einer Weltanschauung aus ger
manischer Wurzel, 1944. A. Conn, Das Gott statt der Gott, 1956. 

56 Blut: a) Hauer, Gottschau, 45ff.: .Blut ist heilig. C ... ) 1m Blute ruht des 
Geistes Wurzel«; ders., Das deutsche Yolk im Kampf urn seinen Glauben, 
(1932), in: Dt. Gl. 1957, 69ff.: .der elementare (!) Aufbruch des Blutes in 
der Gegenwart«; .Blut wird zum Willen Gottes - zum Schicksal, Yolk und 
seiner Geschichte, zum Offenbarungsbereich der ewigen Wirklichkeit«; 
.Blut ist Schicksal«; ders., Zum Glaubenskampf der Gegenwart, in: Dt. Gl. 
1956, 176-185, bes. 180: .Wir haben Bur einen religiiisen Fiihrer. Das ist 
der in unserm Blute und in unserm Herzen wohnende Artwille, der, aus 
giittlichen Tiefen kommend, auch unser religiiises Leben formt« ( ... ) »der 
religiiise Urwille des deutschen Volkes«: .Dieser ist in den groBen Ge
stalten unseres Volkes, in deren Leben, Wort und Werk deutlich sichtbar 
geworden.« Hieraus folgt die Ablehnung sogar eines arischen Christus. 
b) Gericke, Glaube aus dem Blut, 8.17.45.62.65 (.Gesetz des Blutes ist die 
Liebe«); 88 (»gliihend und rot, dem Mohn gleich«); 95 (»Mysterien des 
Blutes«); 105f. (Blut der anderen Nationen, vgl. 108f.: gegen Mission); 111. 
115. 117 (Blut und Sonne); 119f. 121 (germanisch beeinfluBtes Blut); 124. 
125 Cmiindiges Blut). - Ders., Der Glaube des Soldaten, in: Dt. Gl. 2, 1935, 
467, zitiert Erwin Langner, Deutscher Frontkiimpferglaube: .Kreuz Christi 
endet die Religion des Kriegers. Golgotha und Ostern sind ihm Symbole 
des gleichen Geschehens. Das Kreuz wird zu einem lebendigen Myste
rium, und das Sterben drauBen zu dem lebendigen Sakrament, an dem sich 
das Wunder des Christus wiederholt.« - .Wenn in dem Schicksal des 
Krieges Christus selbst zum Opfer gebracht werden muBte, sollte sich 
nicht das Mysterium des vergossenen Blutes in der Anschaulichkeit des 
Schlachtfeldes wiederholt haben?« - Christliche Opfermystik und Kriegs
lyrik (vgl. Walter Flex, t 1917) sind die Quellen des Blutglaubens. Vgl. Anm. 
69. 
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lich solI es nach Biologie, Medizin und Darwin, also modern klin
gen. Darunter aber rauscht es - mit viel Mystik und Ekstase -
idealistisch, elementar, archaisch. Der Ausdruck >BIut< ist bei Fritz 
Gericke einerseits Teil einer naturwissenschaftlich legitimierten 
Weltanschauung - was immer wir auch von dieser Naturwissen
schaft heute halten mogen; er ist andererseits Fragment einer ex
pressionistischen Metaphysik. ,.Das Gesetz des BIutes«, sagt er, »ist 
die Liebe«, - eine sehr unchristliche, angeblich >heidnische< Liebe. 
Glaube aus dem BIut ist »das leibselige Bekenntnis zum Urgrund 
aller Getriebenheiten«: ,.GoU fiihlen im Trieb«.37 1m BIut lockt der 
Trieb, rufen die Ahnen: Denn Tod und Leben sind eins. Leben und 
Liebe sind goUlich an sich, in ihrer elementaren Gewalt, nicht 
>sublimiert<, verdunnt, angereichert mit kulturellem Beiwerk: also 
nicht als Agape oder als Eros und Aphrodite, sondern als das BIut 
selbst. 

Welch verfiihrerische Gedankenlyrik! 
Dabei muB man berucksichtigen, daB damals 900/0 der SA in Berlin 

junger als 30 Jahre waren, und daB die zitierten Siitze Gerickes 
Worte eines im 1. Weltkrieg schwer verwundeten Reserveoffiziers 
sind. Die heutige Jugend wird das kaum beruhren. Damals aber sang 
sogar die katholische Jugend38 : 

»Nun Bruder sind wir frohgemut, 
So will es Gou gefalIen! 
Die Seelen singen uns im Blut, 
nun solI ein Lob erschalIen.« 

Die Deutschgliiubigen sagten, der Geist walte im BIute39 ; die Spal
tung des Menschen in Leib und Seele sei die groBte Schuld des 
Christentums; auch die Welt durfe nicht in Jenseits und Diesseits 

c) Reichsminister fiir kirchliche Angelegenheiten, Kerrl, Rede yom 13.2. 
1937 (Faksimile in DB 1937, 427ff.): .Der NS sei das Tun des Willens des 
Vaters. Dieser Wille Gottes offen bare sich im deutschen Blut, dieser Wille 
Gottes sei die Nation.« 

37 Gericke, a.a.O. S. 56. 
38 Dichtung: G. Thurmair, 1935; Weise: Adolf Lohmann, 1936; vgl. Joh. Thei

sing, .Wir sind Gefiihrten des rauschenden Windes« (Worte und Weise 
1942), 2. Strophe: ....• lockende Stimmen rufen im Blute, treiben uns fort 
tiber Meer und Land«. Zur deutschgliiubigen Polemik gegen katholische 
Blutmystik vgl. H. Grabert, in: Dt. Glaube 2, 1935,47; 138. 

39 Hauer, Liebe und Ehe aus letzter Verantwortung (Vortrag 1929) in: Kom
mende Gemeinde 1930, 62-85, wieder abgedruckt in: ders., Gottschau, 
258-280; 260: .Dieses Verhiingtsein mit dem verborgenen Leben der Ge
schlechter, mit dem im Blute waltenden Geiste, gibt der Liebe zwischen 
Mann und Weib das Elementare, das ,Diimonische<.« S.u. §2.2.3; Gericke, 
Glaube aus dem Blut, 57. 59. 
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zerrissen werden40, die Schopfung aus dem Nichts wird abgelehnt41, 
die Welt ist ewig42. In diesem System konnte es natiirlich auch keine 
Erbsiinde (>Ursiinde<) geben. Das Leben, das Blut, der Mensch ist 
von Natur aus gut und nicht, wie die Christen sagen, in seiner 
Wurzel schon durch Adams Fall verdorben und deshalb in jedem Fall 
der Erlosung bediirftig43. 1m Gegenteil: der Trieb, der nach christli
cher Lehre Adam zu Fall brachte, sei gerade nicht vom Teufel, 
sondern gottlich. Es gebe keine Siinde, von der man durch gottliche 
oder menschliche Mittlerschaft (Christus oder Priester) erlost 
werde. Schuld werde durch die Tat gesiihnt; Tragik ist heroisch zu 
bestehen. Freilich, diese heroische Ethik schrumpfte schnell zum 
»Glauben des Frontsoldaten«44. 

2.1.2 Volk - Natur- Geschichte 
Der Mensch erfiihrt das Gottliche in seinem Blut, in der Natur, in der 
Geschichte45. Jedes Volk habe seine eigene Geschichte, seine ihm 
besonders zugeordnete Natur (Beispiel: den Deutschen der deutsche 
Wald, die treuen deutschen Eichen) und, natiirlich, ein ganz be
sonderes Blut. Die VOlker sind deshalb - nach Ansicht der Deutsch
glaubigen im Jahre 1934 - mindestens prinzipiell (>religiOs<) gleich
berechtigt. E Gericke lehnt 1934 jeden Imperialismus ab, der sich 
auf rassische Uberlegenheit griindet46. Mission, wie sie die GroB
kirchen betreiben, ist fUr eine nationale Religion undenkbar; Mis
sion ware Internationalismus und Kolonialismus; Toleranz war eine 
der Tugenden der Deutschglaubigen47 • Sie unterstiitzten, wie bereits 

40 Gericke, GI. a.d. BI. 54. 
41 Gericke, a.a.O. 71: .Dafl nichts, was ist, aus nichts ist.« 
42 Gericke, a.a.O. 67; 120: »Ewig ist uns diese Welt.« 
43 Gericke, GI. a.d. BI., 92; 85. 
44 Gericke, Der Glaube des Soldaten, in: Dt. GI., 1935,465-470. 
45 Gericke, GI. a. d. BI., 56. - Vgl. die Offenbarungstheologie des fruhen Hauer 

in dem Schreiben an die Bibelkreisieiterinnen, April 1920 (Teilabdruck: 
Brandenburg-Daur, Briicke, 172-175): Das .Gotteserleben« uberall, »wo 
Schiinheit sich offenbart«, in Natur, Kunst, Philosophie, Dichtung; wir sind 
.Gottesmenschen«, .Kinder ... seines giittlichen Geschlechtes«. Auf dem 
Topos der ,Offenbarung in der Geschichte< liegt hier noch kein Akzent; die 
Ausdrucke ,Blut<, ,Rasse< etc. fallen nicht, dennoch gibt es deutliche 
Beziehungen von diesem fruhen Text Hauers zu Gericke. 

46 Gericke, GI. a.d. BI., 115: .Ein Europaer, der in Indien fiihren will, soll nur 
ganz zum Inder oder zum Malaien werden; er mufl sich in den Geist des 
fremden Blutes so hineinleben, wie nur ein Dirigent den Geist des Schiip
fers im Nachschaffen erleben kann aus den Instrumenten des Orchesters«; 
77. - ,Unmittelbare Naturerfahrung<: ein Anliegen von Groflstadt und 
Jugendbewegung: s. Gericke, Glaube, 39f.; Hauer, Dt. GI., 1937, 69f. Ge
schichte: Vgl. Dt. GI. 2, 1935,468.559.589. 

47 Gericke, GI. a.d. BI., 59. 
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gesagt (§ 1.1), aus diesen Griinden den Widerstand der Inder gegen 
den englischen Kolonialismus48 . 

Aus dieser Lehre von Gott, Welt, Mensch ergibt sich: Die QueUe 
des »Neuen Glaubens« liegt im deutschen Menschen der Gegenwart, 
die Offenbarung geschieht in ihm, in der Natur urn ihn, in der 
Geschichte 1933. Die Deutschgliiubigen wollten keineswegs, was die 
Gegner ihnen unterstellten: zuriick zu Wotan und Pferdeopfer. 1m 
Gegenteil: Die Deutschgliiubigen fiihlten sich fortschrittlich, auf der 
Hiihe der Wissenschaft, modern und gerade nicht als Archivare und 
Schriftgelehrte. Das »Ahnenerbe« - sei's germanisch, nordisch, 
arisch oder gar indogermanisch49 - war nicht das Fundament ihres 
Glaubens; es war Formulierungshilfe, Anregung, Vorbild, Wi ederer
innerung. Fritz Gericke bewundert zwar in Meister Eckart einen 
Deutschen, der »in der religiiisen Substanz genau so geglaubt und 
gefiihlt hat wie wir« - das heifH wie die Deutschgliiubigen des Jahres 
1934: »In Ansehung eben dieser Substanz« - so Fritz Gericke aus 
Berlin-Lichterfelde-West - »kiinnten wir aber auch Eckehart an sich 
durchaus entbehren«.50 

Die Deutschgliiubigen am Ende der Weimarer Republik wollten 
die deutschtiimelnden, altviilkischen, altkonservativen Gruppen in 
einer neuen »Bewegung« iiberwinden. Ihre Kritik am Christen tum 
wurde schiirfer und konkreter; sie warben urn die Jugend - wie aIle 
radikalen Gruppen; sic waren antibiirgerlich und zum Teil sozia
Iistisch. Die Deutschgliiubigen-Bewegung hatte 1933/34 den Willen 
zur neuen Zeit, zu einer radikalen Anderung der religiiisen Ver
hiiltnisse. Aber sie hatte schwcre Belastungen und starke Konkur
renten. 

48 Vgl. Reventlow, s. hier Anm. 15e. 
49 a) Hauer, Gottschau, 4ff., beginnt mit einer »indogermanischen Rcligions

geschichte«, mit Hinwcis auf »den Deutschen Bopp« und dessen Entdek
kung del' Sprachverwandtschaft zwischcn dem Sanskrit und den grie
chisch-lateinisch-germanischen Sprachen. Mit del' vergleichendcn 
Sprachwissenschaft bliihte die vergleichende Religionswissenschaft auf. 
Die Germanen bekamen Ahnen, dic sich an Alter mit den Gestalten der 
biblischen Urkunden messen konnten. 
b) Die 'indogcrmanische Religionsgeschichte< wurde im Dritten Reich 
gefiirdert; vgl. Henri Nannen, Hans F.K. Gunther uber ,Indogennanische 
Frommigkcit<, in: Reichswart 24.6. 1934; G. Dumezil schrieb 1959 seinc 
»Mythen und Gotter der alten Gennanen«, mit ausdrucklichem Hinweis auf 
die »neuheidnischc Propaganda«, auf Wagner und Hitler, dessen Macht er 
mit del' Odins vcrglich (L. Canfora, Ideologie del c1assicismo, 1980, 158). 

50 Gericke, in: Rciehswart 24.6.1954. - Diese Behauptungen stehen natiirlieh 
nieht im Widerspruch zu dcr I'cligionswissenschaftlichen Hypothese, daO 
die Deutschgliiubigen-Bewegung llativistisch sci; vgl. Stahle, Deutschc 
Glaubellsbewcgung, a.a.O. 
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2.2 Religionswissenschaftliche Bestirnmung 

2.2.1 Traditionelle Bezeichnungen 
Die religionsgeschichtliche Bestirnmung und religionswissen
schaftliche Einordnung des deutschglaubigen Systems und seiner 
Praxis darf sich nieht an der Polemik seiner Gegner orientieren. So 
berechtigt diese auch sein mag: "Haeresie« oder »Abfall« sind kir
chengeschiehtliche, keine religionswissenschaftliche Begriffe.51 

Katholische Beobachter etwa haben diese Lehren sehr fruh als 
»nicht mehr katholisch« - und auch nicht evangelisch bezeiehnet.52 

Eric Voegelin hat den Begriff »politische Religion« eingefUhrt, aber 
selbst wieder zuruckgezogen. Ais Ersatz bot er den Ausdruck »Gno
sis« an. Dieser mag fUr einzelne Erscheinungen - etwa die Ab
lehnung des Alten Testaments, die Stellung zu Jesus, die gewaltsame 
Aneignung der Schrift durch Allegorie - zutreffen. Ais Bezeichnung 
fUr die neuen Religionen der Weimarer Epoche ist der Ausdruck 
nutzlos; er ist zu stark philosophiegeschichtlich orientiert; aul3er
dem ist unklar, was ,Gnosis< sei. 

Die Traditionen, auf die sich die Deutschglii.ubigen selbst bezie
hen, reichen aber zur Definition des Systems ebenfalls nieht aus. Zu 
ihren Ahnen rechnen sie Nietzsche53, die Lebensphilosophie, die 
national en, viilkisehen Gruppen seit Ernst Moritz Arndt.54 Luther 
wird mit Bedenken angefUhrt, weil er am Alten Testament festhielt 
und so pauliniseh, das ist judiseh, sei. Der deutsehe Idealismus von 
Kant bis Fiehte wird gern zitiert, Sehleiermacher und liberale prote
stantische Theologen wie Harnack sind der theologische Ausgangs
punkt;55 meinten doeh einige Deutsehglaubige zunaehst, innerhalb 

51 Auf dem Katholikentag in Konstanz (1923) wurde dcr Nationalsozialismus 
als »griifJte Haresie« unsercs lahrhunderts bczeichnct. W. Kunneth ver
faBte, nach dem Kriege, »eine geschichtstheologische Untersuchung der 
Begegnung zv.ischen Nationalsozialismus und Christentum« unter dem 
Tilel: »Dcr groBc Abfall« (1947). Vg!. ,Revolution des Nihilismlls< und 
andere, mehr der Werbung als der Erkenntnis dienende Tite!. 

52 So laBt sich dic aufmerksame, materialrciche und auch politisch klugc 
Stellungnahme von P. Dr. Erhard Schlund, OFM uber die Vorganger der 
Deutschcn Glaubensbewegung zusammenfassen, vg!. bes. S. 43ff., 75. 

53 a) Gericke, GI. a.d. BI., 26-34: »Nietzschc der Prophet«; Nietzschrs Ge
danken-, ja Sprachgut und Sti! pragen das ganze Buch. 
b) Dic Biiste, die Graevenitz von Hauer, dem Fuhrer der Deutschen Glau
bcnsbcwegung, anfertigte, ist eine Variation der bekannten Nietzsche
kiipfe; Abbildung: Deutsche Gottschau (Tilelblatt), Reichswart, 3.6.34. 
c) Reventlow warntc vor Uberschatzung Nietzsches; seine Wcrke zcigcn 
keincn EinfluB Nietzsches. 

54 KM. Arndt (1769-1860) trat fUr die Beibehaitung eines »gewissen Heiden
tums« in Deutschland ein. 

55 Gerickc, GI. a.d. BI., 20f. 
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der evangelischen Kirche bleiben zu konnen.56 Dementsprechend 
konnte man die Deutsche Glaubensbewegung als "verweltlichtes, 
christuslos gewordenes Christentum« bezeichnen.57 

Wie in den christlichen Kreisen der Weimarer Zeit so sind auch bei 
den Deutsehgliiubigen die Mystiker sehr beliebt.'i8 Die unmittelbare, 
nicht durch Kirche, Sakramente, Priester vermittelte Erfahrung des 
Gottlichen und die Theorie des "SeelenfUnklein«, das heWt der An
wesenheit eines Funkens gottlicher Substanz im Menschen selbst, 
schienen den Deutsehgliiubigen Belege und Vorliiufer eigenen Fiih
lens. Meister Eckart war auch deshalb beliebt, wei! er nicht nur 
lateinisch, sondern auch deutsch geschrieben hatte, und wei! man 
ihn mit dcm getreuen Eckart der deutschen Sage verwechseln 
konnte. Seine Seelenlehre ist allerdings, historisch gesehen, nieht 
ein fruhes Zeugnis germanischer Gottschau, sondern ein StUck Wir
kungsgeschichte der hellenisch-romischen Philosophie in Deutsch
land. 

2.2.2 Neue und alte Heiden 
Die hiiufigste Bezeichnung fUr die Deutschgliiubigen in jenen Jah
ren war "Heiden«, "Neuheiden«, "Dcutsehheiden«. Der Sehimpf
name, von Christen in polemiseher Absieht gesehaffen, wurde, wie 
oft in der Religionsgesehiehte,59 von den Betroffenen als Ehrentitel 
angenommen:60 

"Wir DeutschreligiOscn werden oft ,Heiden< genannt. Wir lehnen 
diese Bezeiehnung ab, wenn darunter die Anhiinger einer zeitfrem
den Religionsform verstanden werden. Wir lehnen sie nicht ab, 

56 Hauer, Offener Brief an die Reichsleitung der Glaubcnsbewegung ,Deut
sche Christen', Juni 1933. lIierauf beruht auch z.T der unaufhorliche 
Konflikt mit den DC. Dieser Konflikt w iederum ist einer der Griinde fUr das 
Schcitcrn dcr Deutschcn Glaubensbewegung, vgl. u. §4.2. 

57 f~ Althaus in: Monatsblatt des Evang. Miinllerwerks, Referat in: Dt. Gl. 
1938,588. 

58 Gericke, GI. a.d. BI., 68; defs., Reichswart 24.6. 1934. 
59 Der Name "Christen« ist wohl ebenfalls cine VOll den Anhiingern Jesu 

iibernommene Fremdbezeichnllng, die die romische Verwaltung der Pro
vinz Syrien gesehaffen hatte: ,Christiani<. Das bekannteste Beispiel sind 
die Quiiker. 

60 E. Bergmann, Die 25 Thesen def Deutschreiigion, 1934, 10. Bergmann 
gehorte nicht in den engen Kreis der »Deutschgliillbigen Bewegung« Bau
ers; das Zitat ist aber auch fUr diesen Kreis repriiscntativ. Rudi Daur 
nannte die ADG schon kurz nach ihrer Griindung »die Eisenacher lIeiden
kirche« (Brief an G. Romer vom 16. August 33, in: Brandenburg-Daur, 
Bdicke, 137). 1m Dezember 1933 sieht Hauer eine Aufgabe der »Delltschen 
Glaubensbewegung« darin, gegen die Kirchen einen »freien Jesusglauben« 
Zli behaupten: »Vielleicht miissen wir, die delltschen Heiden, ihn vollends 
endgiiltig von dieser liihmenden Umklammerung (sc. dureh die Kirchen) 
hefreien ... « 



204 RELIGIONSGESCHICHTE DEUTSCHLANDS 1M 20. JAHRHUNDERT 

wenn darunter lediglich eine christenturnsfreie Religion verstanden 
wird. In diesem FaIle erheben wir das Schimpfwort >Deutschheide. 
zu einem Ehrenwort. Dnd dies urn so mehr, als es in Deutschland 
heute wieder eine Germanenverfolgung gibt.« 

So zogen im Jahre 1934 die Redner der Deutschen Glaubensbewe
gung durch das Reich und predigten iiber das Thema: »Christenturn 
oder Heidentum« - »Warurn sind wir deutsche Heiden?«61 Die Neu
heiden konnten sich dabei zwar auf gute deutsche Namen berufen -
Friedrich den GroDen, Goethe, Ernst Moritz Arndt, Nietzsche62 - und 
doch gerieten sie mit ihrem Ehrennamen in ein geflihrliches Wort
feld. 

Eine erste Assoziationsreihe verband sie mit den alten Heiden. 
Diese aber sind sittenlos und von christlicher Moral iiberwunden.63 
Sie beten die Natur an, sind Gotzendiener und liingst vom christli
chen Monotheismus besiegt. Aber das Neuheidenturn ist geflihr
licher als das Heidentum zur Zeit der friihen Kirche. Papst Pius XI. 
mahnte anliiDlich der Seligsprechung des seligen Cottolengo »zur 
Wachsamkeit gegen die protestantische Propaganda, welche sich 
von den Alpen bis zurn Aetna ausdehnt«, die »eine Beleidigung 
Gottes und des ErlOsers bedeutet, und die sich nicht mit christlichen 
Liebeswerken beschonigen kann«; der Papst warnte dariiber hinaus 
vor jener modernen »Bewegung, welche alles und aIle zu einem 

61 a) Vortragsthemen von P. Orlowsky in Berlin, August 1954 (nach Reichs
wart 12.8. 1954). - b) Beachte den Bericht iiber das Verbot des »Bundes 
deutscher Heiden- (Freiburg) in: Reichswart 26.8. 1954; dieser Bund ge
horte nicht zur Deutschen Glaubensbewegung. Ernst Precht gibt aus die
sem Anlafl a.a.O. Erlauterungen zum BegrifI >Heiden •. - c) Gericke, 
Glaube a.d. Bl., 124: •• Heide. aus volkischer Schau gilt dabei schon als 
Ehrentitel-; vgl. 41 (heidnisches Hellenentum); 96f.; 114f. Vgl. Wilhelm 
Schloz, Was ist ein Heide?, in: Durchbruch 19.11. 1955: .Der Heide ist ein 
Mensch, der Freiwild geworden ist seit den Tagen der Kirche.« 

62 a) Der Reichswart vom 14.12.55 zitiert einen Brief Friedrichs d. Gr. an 
Algarotti aus dem Jahre 1742: .Meine Empfehlungen an den Jesuiten, der 
ein liebenswiirdiger Mensch sein wiirde, wenn er kein Geistlicher ware, 
und welcher Verdienste genug hat, urn ein Heide zu sein, wie wir.«-
b) Bekannt ist Goethes bitterer Ausspruch, er habe Gretchen hinrichten 
und Ottilie verhungern lassen, ob das nicht .christlich- genug sei (Ge
sprache II 62). 
c) Vgl. Anm. 54. 

65 Anonymus, >Licht und Finsternis. gleich Christentum und Heidentum? in: 
Reichswart 16.12.54. Anlafl ist eine Predigt des Bischofs von Miinchen, 
Kardinal Faulhaber, iiber -Christentum und Heidentum, Licht und Finster
nis« in Aitotting. In demselben Sinne hatte Faulhaber bereits zu Silvester 
1955 iiber -Christentum und Germanentum« gepredigt. Der Reichswart 
berichtete: -Die religiosen Grundanschauungen und die sittlichen Zu
stande des aiten polytheistischen Heidentums werden in den schwarzesten 
Farben gezeichnet und skrupellos auf das .Neuheidentum. iibertragen.« 
.Nicht-christlich. werde mit .gottlos. gleichgesetzt. 
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neuen Heidentum zuruckfUhren mochte. 1m Altertum wurde dieses 
(!) Heidentum gelebt, und es sind noch geniigend Denkm~i.ler da, 
welche seine Irrtiimer und seine ScheuBlichkeiten bezeugen.«64 

Mit dem Hinweis auf die fruhe Kirche werden Erinnerungen an 
die Miirtyrer des fruhen Christentums, an den Widerstand gegen den 
romischen, d.L heidnischen Staat, an Katakombenchristen im Un
tergrund antiker GroBstiidte wachgerufen.65 . 

Aus denselben Grunden versucht vatikanische Theologie heute 
die Sprachregelung durchzusetzen, daB Atheisten, fortschrittliche 
Theologen und Humanisten eigentlich nichts anderes als Heiden 
seien. Mit dieser Sprachregelung ist die Frage geliist. Heiden nam
lich gibt es ja gar nicht mehr; die sind schon lange ausgerottet.66 

Noch gefahrlicher war die zweite Assoziationsreihe. Sie verband 
die Deutschheiden mit den Gottlosen, den Atheisten, den Materiali
sten. Diese aber waren 1934 naturlich Marxisten, Bolschewisten; 
Bolschewisten aber sind 1934 letztlich luden.57 >Die Deutschheiden 
sind luden': das klingt uns heute widerspruchlich, war aber 1934 
ganz logisch und sehr wirksam. 

Vergeblich suchten die Deutschgliiubigen den Widerspruch zwi
schen diesen beiden Assoziationsreihen fUr sich auszunutzen: >ent
weder sind wir Gotzendiener oder gottlos; wie konnen wir gOUlDS 
sein, wenn wir, wie es heil3t, an Wotan glauben?< Sie leugneten zwar 
das christliche lenseits, seien aber dennoch nicht Materialisten 
sondern Idealisten; sie seien frommer als viele Christen. Heiden 
seien schlie13lich keine Atheisten. Das war sachlich richtig, aber 
auch damals nicht gegen die herrschende Sprachregelung durch
zusetzen.68 

64 Pius Xl., Ansprache zur Seligsprechung des seligen Cottolengo; dt. in: 
Schildwache 10.3. 1934, hier zitiert nach Dt. Gl. 1, 1934, 190. 

65 a) Vgl. den Bericht im Reichswart yom 25.3.34 tiber die Predigt des Bischofs 
von Berlin, Bares, tiber das Neuheidentum, das gefiihrlicher sei als das 
alte. 
b) Karfreitagspredigt von Bischof Bares 1934; Bericht im Reichswart 
15.4.34: »Die Taufe an vielen Orten ist nicht mehr, und an ihre Stelle 
getreten ist eine Begrtillung des neuen Heiden durch alte Heiden.' 

66 Vgl. Frank Rafalski, Kirche stellt sich dem 'neuen Heidentum< in: Stidwest
presse 16.10. 1980. 

67 a) Ernst Precht, in: Reichswart 26.8. 1934; vgl. Reichswart 1.4. 1934 (Bei
lage), wo bezeichnenderweise auf Harnack verwiesen wird. 
b) Flugblatt der Deutschen Glaubensbewegung vom Marz 1937 (damals 
hatten Reventlow und Hauer die Fiihrung bereits niedergelegt): »Ist ein 
Heide gottlos? Der Heide ist ein Mensch, der Freiwild geworden ist, seit 
den Tagen der Kirche. Der Heide ist ein Mensch, der von der >Religion der 
Liebe< gehallt wird und, WO es miiglich ist, bekampft wird, und, WO es 
miiglich ist, verfolgt wird. Warum? Weil er sich ihrer Machtherrschaft 
widersetzte oder entzog ... « (Faksimile in: DB 1937,435). 

68 a) A. Rosenberg, Weltanschauliche Thesen (1939), in: Seraphim, Rosen
bergs Politisches Tagebuch (1956), 198f., versucht, eine andere Sprachre-
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2.2.3 > Volkische Religion, 
Zwar haben sich die Deutschglaubigen auch auf die Religionen der 
Indoarier, Hellenen, Romer und Germanen bezogen; starker aber 
war, wie gesagt, der Wille, aus eigenem Gotterleben eine neue, 
arteigene Religion zu erahnen, die Stimme des eigenen BIutes spre
chen zu lassen. Niichterne religionsgeschichtliche Betrachtungwird 
denn auch feststellen, daB die parachristlichen und modernen Ele
mente die antiken durchaus iiberwiegen. 

Der Ausdruck >Heide' kann in doppelter Weise irrefiihren: 
(a) er iiberzeichnet die nichtchristlichen Bestandteile dieser Reli

gion, die sich teils aus dem Erbe, teils in Opposition gegen das 
Christentum bildeten; 

(b) die heidnischen Bestandteile innerhalb des Christentums wer
den verdrangt, die eigenen paganen Versuchungen abgewehrt und 
auf»die anderen« projiziert. 

Die BIutmystik Gerickes etwa ist einerseits das Zentrum seines 
Systems, andererseits in keiner antiken Religion nachweisbar. Sein 
neues "Sakrament des Blutes« ist, so sagt er, die Erfiillung des christ
lichen Dogmas vom Opfertod des Christus.69 Darwin, moderne Bio-

gelung durchzusetzen. Er unterscheidet zwischen Religion - das haben 
auch Nichtchristen - und Konfession. So konnte er den christlichen Kon
fessionen - die Bezeichnung .politische Konfessionen. war in national so
zialistischen Kreisen verbreitet - Religion absprechen: .Wir hatten falsch
lich Religion genannte jiidisch-asiatische Konfessionen .• Vgl. u. § 3.1. 
b) Kerrl, Reichsminister fiir kirchliche Ang~legenheiten (16.10. 1935), in: 
Durchbruch 24.10.1935: .Es ist Unsinn, wenn man Bewegungen wie z.B. 
die Deutsche Glaubensbewegung, die innerhalb der nationalsozialisti
schen Weltauffassung (sic!) entstanden ist, als Gottlosenbewegung be
zeichnet. Die Deutsche Glaubensbewegung ist keine Gottlosigkeit, son
dern es ist klar, daB sich hier ein Glaube zum Durchbruch ringt .• 
c) W. Kiinneth, Heidnischer Geist oder Heiliger Geist, 1934, 10: .Politisch 
ist heute das Freidenkertum zerschlagen und der Atheismus vertrieben, 
aber es zeigt sich, daB heute das Freidenkerturn in die viilkisch-religiiise 
Bewegung eingestromt ist und hier gleichsam Deckung gesucht und ge
funden hat. So handelt es sich hier urn Umformung und Umschlag des 
scheinbaren Atheismus der Freidenker zu einem neuen Heidentum .• -
S. 12: .Das Aufleben einer neuen heidnischen Geistigkeit ist unverkenn
bar. Diese beginnende >Heidnisierung' (Ethnisierung) wird vor aHem ... in 
bestimmten viilkisch-nordischen Zeitschriften ... deutlich .• - S.15ff.: »Das 
heidnische Prinzip •. 

69 Gericke, Glaube a.d. Bl., 62: .Mitten in diese Jenseits-Diesseits-Konstruk
tion schiebt sich darum schon im Christentum ein wichtiges Moment, das, 
richtig verstanden, grandios ist, da es die Briicke schliigt zwischen hier 
und dort: das Sakrament des Blutes. Es ist das Blut des Gottmenschen Jesu 
Christi, das nach dem christlichen Dogma die Menschen aus dem Zwie
spalt zwischen dem Diesseits und dem Jenseits erloste .• Vgl. S.17. 32. 45 
u.o. Ein enger Zusammenhang besteht auch zwischen dieser Blutmystik 
und der religio castrensis, wie sie auf Kriegerdenkmiilern, Todesanzeigen 
etc. immer wieder vergegenwiirtigt wird. - Anm. 36b. 
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logie und Lebensphilosophie erfiillen und iiberbieten das christ
liche Sakrament. 

Seine Naturmystik laBt sich zwar mit del' sogenannten ,Naturreli
gion< del' Antike vergleichen; Gericke ist abel' viel innerlicher, un
mittel barer, elementarer: »Die Sonne kreist in unseren Adern.« Das 
ist eine Verbindung von Blut- und Lichtmystik, die in del' Antike 
nicht denkbar ist. Diese Naturmystik ist wohl nur als Ausdruck del' 
tiefen Entfremdung des modernen GroBstadters zu verstehen. 70 

Del' Kampf del' Deutschglau bigen gegen die Zerreillung del' Welt in 
Geist und Materie, Diesseits und Jenseits ist zwar ein Kampf gegen 
christliche Vorstellungen. Abel' jene Dualismen sind ja ebenfalls im 
antiken Iran und Hellas (Pythagoras und Platon) ausgebildet wor
den, also ,heidnisches Erbe<. Hier kampft eine antike Richtung 
(Pythagoras-Platon) gegen eine andere (Monismus, Materialismus). 
Del' Kampf del' Deutschgliiubigen gegen die christliche Erbsiinde 
und die daraus abgeleitete Siindhaftigkeit von Leib und Geschlecht 
kann sich durch »heidnisches Hellenentum« legitimieren.71 Abel' 
auch hier sind die Unterschiede groBeI'. Und keineswegs haben aile 
Christen die augustinische Sonderfassung diesel' Lehre angenom
men. 

Del' Trieb, das Mannliche und Weibliche, erscheinen bei Gericke 
als Potenzen, als Elemente im Blut, als Krafte. 72 Sie sind nicht als 
Gotter gefaBt, dadurch begrenzt, vermenschlicht, ,kulturell angerei
chert<, distanziert zu Gestalten im Olymp odeI' Walhall,73 sondern: 
del' Mensch ist dies en ,Potenzen < unmittelbar ausgeliefert. Und auch 
hier soil das Christen tum erfiillt, auf seinen eigentlichen Begriff 
gebracht und iiberboten werden: Gott ist die Liebe - Liebe abel' sei 
das Gesetz des Blutes. 74 

70 Vgl. die modernisierte Fassung und hohe Bedeutung, die del' Mythos von 
der »Mutter Erde« bei den Deutsehglaubigen gewinnt, z.B. Gericke, GI. a.d. 
BI., 120. 

71 Gericke, GI. a.d. BI., 41. 
72 Gericke, GI. a.d. BI., 51. 
73 w.F. Otto, Dionysos, 1933, 188: »Und als echter Gott bedeutet er (Dionysos) 

eine ganze Welt, deren Geist in immer neuen Gestalten wiederkehrt uud 
das Erhabene mit dem Unscheinbaren, das Mensehliche mit dem Tieri
schell, Pflanzlichen und Elementischen zur ewigen Einheit bindet.« 

74 a) Gericke, GI. a.d. BI., 43ff.: »Die Entdeckung des Nazareners«. Der Ein
flul3 Nietzsches und die Freude an blasphemischen Pointen sind unver
kennbar. Die starke Beachtung sexueller Fragen bei Gericke ist eine Be
sonderheit dieses Buches und weder in seinen spateren Werken noch in 
dieser Form bei Reventlow odeI' Hauer zu finden. 
b) Zur Sache vgl. Hauer, Gottschau, 260: »Dieses Verhangtsein mit dem 
verborgenen Leben der Geschlechter, mit dem im Blute waltenden Geiste, 
gibt der Liebe zwischen Mann und Weib das Elementare, das ,Damoni
sche<. Ich und Du sind hineingerissen in den Wirbel schaffender Ur
machte. Vielleicht ist die Liebe zwischen den beiden allein schon eine 
schiipferische Bewegung dieser Machle, auf der die inn ere Bewegtheit der 
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Die Religion der Deutschgliiubigen ist: 
- parachristlich und antichristlich; 
- radikallaizistisch; 
- mystisch, elementar (-damonisch) 
- rassistisch; 
- nicht theistisch (weder mono- noch polytheistisch). 

All dies unterscheidet die Deutschgliiubigen von den »alten Hei
den«. Als Bezeichnung fUr diese neue Religion bietet sich der Aus
druck »ViHkische Religion« an.15 

3 Totaler Staat und VOlkische Religion 

3.1 Weltanschauung und Glaube 

Die viHkische Religion iihnelt ihrer christlichen Konkurrenz auch 
darin, daB sie die Religion - ihre Religion - fUr das Fundament des 
Staates hiilt.16 Uber allen Klassen- und Bildungsschranken erhebt 
sich eine Art »volkischer Oekumene« von gleichberechtigten Art
genossen: Denn alle haben das gleiche Blut und in ihm die gleiche 

Welt beruht. Vielleicht ware ohne sie die Menschheit eine trage, geist
verlassene Masse. Der Grund mag aber noch tiefer liegen: Vielleicht wol
len in einer solchen Liebe viele Geschlechter in einem Begnadeten ans 
Licht, wollen sichtbar eintreten als gestaltende Kraft in einem Menschen. 
1st darum die Liebe zweier Menschen wie ein Gotterzwang, machtig wie 
ein Schicksal?« Dazu die Bemerkung: »Das Wort ,dii.monisch< brauche ich 
hier im Sinne Goethes, der es da verwendet, wo gewaltige Erscheinungcn 
aus der Urtiefe des Lebens aufbrechen.« 
c) P. Tillich, Das Dii.monische. Ein Beitrag zur Sinndeutung der Geschichte. 
1926. 

75 Der Ausdruck schlient sich an »Viilkische Weltanschauung« u.a. an und 
beriicksichtigt die entscheidende Bedeutung von' Natur< und , Yolk < fUr die 
Deutschglaubigen. Hauer griindet seine deutsche Gottschau auf das Kapi
tel: »Rasse und Yolk als Grundwerte deutschen Glaubens«. Der Begriff 
»volkische Religion« ist historisch deutlich und doch sachlich und sy
stcmatisch vertretbar. Er weist auf politische Fakten (Nationalismus). Er 
ennoglicht religionswissenschaftliche Anschliisse an Nativismus und Re
vitalisierung, ohne diese ethnologischen Theorien unvennittelt auf die 
deutsche Hochkultur zu iibertragen. 

76 Gericke, Gl. a.d. Bl., 105ff.: »Kirche und Staat«. - Davor Hauer, Mitteilun
gen an den Freundeskreis der Kommenden Gemeinde, Dezember 1955 
(Kongener Archiv; Abdruck: Brandenburg-Daur, Briicke, 197-201; S.197): 
»Heute bin ich durchdrungen von dcr Uberzeugung, dan nicht das Chri
stentum dem Dritten Reiche seine religiose Begriindung, seine innere 
Zielsetzung geben wird, sondern allein die Deutsche Glaubensbewegung. 
( ... ) Dabei werden wir uns streng von aller Verquickung mit dcr Politik 
fernhalten ... « 
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Offenbarung. Da sie arteigen ist wie der neue Staat, bildet sie mit 
ihm eine neue Totalitat. 77 

Aber will und braucht der nationalsozialistische Staat ein reli
giiises, und sei es auch ein viilkisch-religiises Fundament? Der Na
tionalsozialismus hat immer wieder betont, er sei eine Weltanschau
ung, keine Religion. Religion sei Privatsache.78 Umgekehrt haben 
die viilkischen Religionen immer wieder betont, sie seien religiiis; 
sie hatten zwar eine ungeheure Aufgabe fiir diesen Staat, aber sie 
seien natiirlich viillig unpolitisch. 

Eine unpolitische Religion, eine religiiis nicht engagierte Politik, 
beides aus derselben viilkischen Wurzel: man sollte meinen, daB 
dies sich gut erganzt. Die kurze Geschichte der Deutschen Glau
bensbewegung lehrt anderes. 

Die »viilkische Weltanschauung« des Nationalsozialismus war im 
Parteiprogramm von 1920 in nur wenigen Stichworten angedeutet 
worden: »Deutsches Blut«, das »SiUlichkeits- und Moralgefiihl der 
germanischen Rasse«, »Antisemitismus«.79 

Mit dieser kargen »Weltanschauung« lien sich das gesamte gesel\
schaftliche und private Leben erfassen. Die »Neuschiipfung« des 
deutschen Volkes (Hitler) geschieht durch unaufhiirliche Erziehung 
und rassische Hochzucht.80 Der Familie und Ehe gilt daher die 
besondere Sorge des viilkischen Staates. »Wir miissen einen neuen 

77 Gericke, GI. a.d. BI. 125: »Die Totalitat der viilkischen Idee«. 
78 Reventlow, Warum nieht offen sprechen?, in: Reichswart 7.1.34: »Der NS 

hat, wir sprechen das ohne jedc Einschrankung aus, mit religioscm Be
kenntnis niehts zu tun, nieht das Allergeringste. Pastoren und Priester und 
ihre Leute miigen, so oft wie sie wollen, das Gegenteil sagen und sehrei
ben.« Der NS habe ein »llllbedingt und ungemiseht politisches Wesen« -
grundlegend sci, die »idealistisehe, antimaterialistisehe Anschauung«, die 
gebc es bei Christen und Gottglaubigen. »Die Art der religiiisen Anschau
ung jedes Einzelnen ist fiir die Partei als solche gleichgilltig .• Ders., 
Weltanschauung? Rcichswart 20.5.34 (gegen E. Hauber im Berliner Tag
blatt 10.5.34): Der Reichswart habe schon oft gegen den MWbrauch des 
Ausdrucks Weltanschauung gekampft. Der NS habe eine viilkisch-rassi
sche Weltanschauung: er »ruht« auf ihr bzw. »geht aus ihr hervor«. Die 
Weltanschauung gehe in aile Verastelungen des Lcbens hinein. - Ders., Der 
NS und die Welt-Anschauungcn, in: Rciehswart 16.12.37. Zur Wortge
schichte vgl. H. Betz, Zur Geschichte des Wortes ,Weltanschauung', in: A. 
Mohler (Hrsg.), Kursbueh der Weltansehauungen, 1981, 18-28. 

79 Text. s. Kilhnl, Quellen, Nr. 61. Vgl. A. Rosenberg, Wesen, Grundsatze und 
Ziele der NSDAP, 1923, 42ff.: die viilkische Weltanschauung. Vgl. G. Feder, 
Das Programrn der NSDAP und seine weltanschaulichen Grundgedankcn, 
1934. - A. Rosenberg, Weltanschauung und Glaubenslehre, 1934. Hitler, 
Kampf, passim, z.B. bei Kiihnl, Quellen, Nr.62. Der Ausdruek ,Weltan
schauung< kommt im Programm von 1920 noch nieht vor. 

80 Vgl. Maser, Hitlers Kampf, 312f. 316. 319. 321. 323 mit zahlreiehen Belegen 
fiir den Gebrauch von ,Weltanschauung< bei Hitler und Hinweisen zur 
»Totalitarismusdiskussion«. 
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Menschen erziehen«, verkundet der Fuhrer. Und diese Erziehung 
erfaBt den ganzen Menschen:81 

»Der Knabe, er wird eintreten in das Jungvolk, 
und der Pimpf, er wird konnnen zur Hitlerjugend, 
und der Junge der HJ, er wird dann einrucken in die SA, in die SS und 
die anderen Verbande, 
und die SA-Manner und die SS-Manner werden eines Tages ein
rucken zum Arbeitsdienst und von dort zur Armee; 
und der Soldat des Volkes wird zuruckkehren wieder in die Organi
sationen der Bewegung, der Partei, in SA und SS, 
und niemals mehr wird unser Yolk dann so verkonnnen, 
wie es leider einst verkonnnen war.« 

Der Reichsminister fUr Wissenschaft und Erziehung Rust erklarte:82 

»Der nationalsozialistische Staat ist der erste, der aus eigener welt
anschaulicher Kraft lebt. Fruher genugte das Bekenntnis zur Staats
form. Die Bildung der seelischen Krafte, der sittlichen, religitisen 
und der Krafte des Gemutes wurde entscheidend den Kirchen uber
lassen und im Bereich der Schulen den Kirchen unterstellt. 

Die vtilkische Weltanschauung aber tragt in sich selbst tiefe seeli
sche Krafte, der nationalsozialistische Staat vermag darum aus eige
nem Auftrag Aufgaben zu erfUllen, zu denen der weltanschauungs
lose Staat nicht Icihig war. ( ... ) Fur die deutschen Schulen ist damit 
eine bedeutende Erweiterung ihrer Aufgaben, ja eine vtillig neue 
Verantwortlichkeit entstanden ( ... ).« 

Robert Ley, der Fuhrer der deutschen Arbeitsfront erklarte 1933:83 

»Unser Staat ist ein autoritarer Staat ( ... ) Wahrend der alte Staat ein 
Nachtwiichterstaat war, ist unser Staat ein Erziehungsstaat ( ... ) Er 
laBt den Menschen nicht los, von der Wiege bis zum Grabe. Und so 
fangen wir schon beim Kinde von drei Jahren an, sobald es anIcingt 
zu denken, bekonnnt es ein Fahnchen zu tragen. Alsdann folgt die 

81 Hitler, Niirnberg 14.9.35 (D.533); ders., 15.9.35 (0.534); vgl. D. 693f.: 
» ••. der Mensch soli sowohl in seiner Seele, als auch in seinem Berufe 
wieder erfallt werden.« Vgl. 0.704. 

82 Rundfunkansprache, Trier 1936, zitiert aus: Dt. GI. 1936,569. 
83 Dr. R. Ley, in: Der Deutsche. Zeitung der Dt. Arbeitsfront, 13.8.33; ders., 

Rede vom 9.12.1934, in: Deutsche Allgemeine Zeitung, 12.12.34: .Oberstes 
Gesetz der Gemeinschaft ist die Disziplin, ausgedriickt durch die Begriffe 
.Fiihrer. und .Gefolgschaft. ( ... ) Unser Vorbild ist der Soldat. ( ... ) Die 
Begriffe .FUhrer. und .Gefolgschaft. ( ... ) haben allein Sinn ( ... ), wenn aus 
dem Iiberalistischen Begriff • Arbeitgeber. ein Offizier der Wirtschaft, und 
aus dem .Prolet. sein Gefolgsmann wird und beide zusannnen den neuen 
Typ, den Soldaten der Arbeit, darstellen.« 
Beide Zitate sind vermittelt durch H.D. Schmid, Fragen an die Geschichte. 
Arbeitsbuch fUr Sekundarstufe I, Bd. 4, o.J., 56 und 57. Hitler bezeichnet in 
Niirnberg, 16.9.35 (D.540), das Militiir als -die herrliche Schule der Na
tion«. 
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Schule, die HJ, die SA, der Wehrdienst. Wir lassen den Menschen 
nicht los, und wenn das alles vorbei ist, kommt die deutsche Arbeits
front und nimmt die Menschen immer wieder aufund Iiil3t sie nicht 
mehr los bis zum Grabe, miigen sie sich auch dagegen wehren.« 

Die Partei erhalt ein »weltanschauliches Hoheitsrecht«:84 »Die 
weltanschauliche und politische Erziehung sowie uberhaupt jeg
liche Menschenformung ist erstes und alleiniges Hoheitsrecht der 
Partei und steht einzig und aIle in der NSDAP zu.« 

Eine religiOse Ergiinzung der nationalsozialistischen Weltan
schauung setzt deren Unvollkommenheit und die Leistungsfiihigkeit 
von Religion fUr den neuen Staat voraus. Beides aber widerspricht 
durchaus der Erfahrung der dreiniger Jahre:R5 »Heute kiinnen Reli
gionen keine Weltanschauung mehr ersetzen, denn sie haben im 
Lebenskampf unseres Volkes versagt. Die Religionen miissen also 
schon die Weltanschauung neben sich C!) hestehen lassen.« 

Martin Bormann86 dekretiert als Stellvertreter des Fuhrers die 
Sprachregelung, »dal3 Religion Tei! einer Weltanschauung sein 
kann«. Diesen religiOsen Tei! konntc der NS selbst erzeugen. Dazu 
brauchte er keine Deutsche Glaubensbewegung, im Gegenteil, sie 

84 Friedrich Schmidt, Leiter des Hautpschulungsamtes der NSDAp, abgedr. in: 
Dt. Gl. 1938, 205f. 

85 Reiehsstatthalter Wagner, lVlarburg 15.2.36, abgedr. in: Dt. Gl. 1936, 152f. 
Vgl. Dagobert Diirr, in: lVlonatsbliitter del' Reiehspropagandaleitung del' 
NSDAP (hrsg. DI: .I. Goebbels), lVliirz/April 1937: »Wer glaubt, die Welt
anschauung des NS nach del' religiiisell Seite hin ergiinzen zu miissen, oder 
diese Ergiinzung in einer del' bestehenden religiosen Bewegungen und 
Organisation en zu finden, del' soli dies als Privatmann tun, er kann dabei 
abel' nieht oft und scharf genug betonen, daB es sieh eben urn seine private 
IVlcinung und nieht urn die Partei als solche handelt.« - Vgl. W. Kiinneth, 
AtHwort auf den My thus, 1955,7: »Was Rosenberg unter Weltanschauung 
begreift, ist nicht eine neutrale GroBe neben del' Religion, sondern ist 
Weltschau, Weltdeutung und Weltformung von einem universal en Prinzip 
aus, sie ist religiose Weltanschauung del' nordisehen Rasse.« Das ist rich
tig. Rosenberg bezeiehnet sein Werk als »religiiises Bekenntnis« = »Weltan
schauliches Bekenntnis«: S. 26. 

86 1Vl. Bormann an A. Rosenberg, 7.10.39 (Faksimile in: C. Lowenthal-Hensel, 
50 Jahre Bistum Berlin, 1980,45): Reichsminister Kerrl behaupte immer 
wieder, »vVeltanschauung llnd Religion seien giinzlich verschiedene 
Dinge«. Kerrls Ansicht sei »tiiricht«. Rosenberg solle einmal darlegen, »daB 
Religion Teil cineI' Weltanschauung sein kann«. Bormann diirfle in Kerrls 
Aussage die Besehriinkung des Totalitiitsanspruchs del' NS gespiirt haben. 
Ihm kommt es darauf an, daB del' NS aile Bediirfnisse geistiger, seelischer 
und gemiithafter Art befriedigt, so daB nicht etwa ein Rest bleibt, fiir den 
dann andere zustiindig wiiren. Vgl. A. Rosenberg, Del' Kampf um die Welt
anschauung, Miinchen 1942; deI'S., Das politischr Tagebuch, hrsg. v. H.-G. 
Seraphim, 1956, 74 (zum 22.8.29): »Vorgestern war icII 5 Stunden bei 
Goring. Er hatte mcinc Abhandlung iiber W(elt)A(nschallung) lind Reli
gion gelesen ... Kerrl halle ihn offen bar bestiirmt.« Vgl. ebd. 163. 
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stand der totalen Erfassung und Gleichschaltung eher noch im 
Wege. 

Die bekennende Kirche Wiirttembergs hat diese Situation im 
Jahre 1937 folgendermafien beschrieben:B7 »Die Bewegung der DC 
im Raume der Kirche und der als .Deutsche Glaubensbewegung< 
sich gebarende Spektakel urn eine bunte Gruppe Religionssysteme 
entwerfender Literaten wurde immer klarer als die im Grunde be
langlosen Vorpostengefechte erkannt, hinter denen ( ... ) das ziel
bewufit vorwartsdrangende Heer der politischen Religion sichtbar 
geworden ist ( ... )« - .Der politische Soldat, in dem sich das Leitbild 
der nationalsozialistischen Bewegung verkorpert, ist Trager und 
Zeuge der politischen Religion, deren .Evangelium< er in heiliger 
Unduldsamkeit gegen aBe Andersglaubigen verkiindet ( ... ), Zei
chen fUr den Charakter der Bewegung als Religion.« 

Daneben war die Deutsche Glaubensbewegung iiberfliissig, zumal 
da sie, wie angedeutet, durch ihre Vorgeschichte belastet war. 

3.2. Die »Durchbruchmanner« 

Eine iiberzeugende Abgrenzung ihrer besonderen religitisen Auf
gabe gegeniiber der »unduldsamen« (Hitler) und expansiven natio
nalsozialistischen Weltanschauung gelang der Fiihrung der DG 
nicht, nicht einmal bei den eigenen Mitgliedern. In ihren Verlautba
rungen betonte sie vielmehr die Verwandtschaft. »Weltanschauung«, 
so Hauer, »tief genug erlebt und erfafit, ist Glauben und wird so zu 
Religion, Religion, weltwirklich genug erlebt, wird Weltanschau
ung«; Weltanschauung blicke nach aufien, Glaube nach innen.BB Das 
war diplomatisch formuliert. Reventlow trennt deutlicher: Welt
anschauung und Religion sind »zweierlei«.B9 

Gegen diesen alten, sei's mehr liberal, sei's mehr konservativ 
vertretenen Grundsatz wandte sich die jiingere Generation inner
halb der Deutschen Glaubensbewegung. Gegen Fahrenkrog 
(1867-1952), Hauer (1881-1962), Mandel (1882-1946), F. Solger, Re
ventlow (1869-1943), die in der wilhelminischen Ara wurzeln, tre
ten schneidig und kraftstrotzend die sogenannten »Durchbruch-

87 .Denkschrift der Bekenntniskirche (Wiirttemberg): Kirche oder Sekte« 
(1937) zitiert nach DB 1937, 494ff. 

88 Hauer, Weltanschauung und Religion, in: Dt. Gl. 1936, 383-386 (iiberar
beiteter Vortrag aus dem Jahr 1935 vor wiirUembergischen Studenten); 
iihnlich ders., Dt. Gl. 1936, 176-185; 251-262; 562-567; Fr. Solger, ebd., 
186-192. Schon in Gottschau, S. 4, arbeitet Hauer mit Bindestrichen: »welt
anschaulich-religiiis«. 

89 Reventlow, Reichswart 26.9.36. 
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manner« an, die radikalen Deutschglaubigen urn die Wochenschrift 
»Durchbruch«.90 

Sie sagen nicht mehr »Religion«, wei! das ein Fremdwort ist, 
sondern »Glauben« oder "Gotterleben«.91 Sie fordern »das Ende des 
religiosen Menschen«92, eine Offensive gegen das Christentum: Die 
alten Herren sind da zu tolerant, »verkalkt«93, »weiche Gemiiter«.94 
Die nationalsozialistische Weltanschauung sei Religion genug95 ; ei
nen eigenen religiosen Bereich gebe es gar nieht. ReligiOse Eigen
brodelei ist abzulehnen; diese jungen DeutschgJaubigen sind »StoB
trupp des Nationalsozialismus«96. Der NS ist ihr Glaube. Da sie »nie 
zu einer inneren Beziehung zum Christentum gekommen sind«, 
konnten sie - so der Reichsfiihrer SS97 - »in ihrer Unbelastetheit die 
Volkwerdung Deutschlands in ihrer ganzen Tiefe erleben«: »Sie hat
ten bei der Betrachtung des religiosen Problems nieht die Einzel
seele, sondern das Yolk als Ganzheit im Auge.« Ihr Glaubensbe
kenntnis ist eine Liste von »Kampfzielen«, zum Beispiel »fiir eine 
seelische Wahrhaftmachung aus den Grundkraften des deutschen 
Glaubens«, »zum bedingungslosen Einsatz fiir die Heimat und Frei
heit des Volkes«98. Einen »religiosen Fuhrer« neben dem FUhrer und 

90 Siehe Mohler, Konservative Revolution, s. v. »Durchbruch«; zu Solger, s. Dt. 
Gl. 5, 1956, 186-192. Durchbruchmanner: R. Backofen, H. Grabert, Harrall, 
Hellberg, Kurth (Schriftieiter des ,Durchbruch, im Jahre 1956), Lingels
heim, A. Miller, Orlowsky, Werlemann, u.a. - Zum Generationsproblem 
vgl. Reichswart 4.4. 1956. Die Bedeutung dieses Generationenwechsels 
lielle sich gut an einer Interpretation von Wiecherts »Totenwolf« zeigen. -
Die »Erklarung der Landgemeindeleiter der Deutschen Glaubensbewe
gung« vom 5.4. 1956 ist publiziert in: Durchbruch 9.4. 1936, unterzeichnet 
von v. Lingelsheim, HeDberg, Orlowsky. 

91 Reichswart 26.9.56: Reventlow weist spottisch auf das Fremdwort »Natio
nal-Sozialismus«. Vgl. M. Kaerkes, Weltanschauung und Religion, in: 
Durchbruch 7.5.1956. 

92 R. Backofen, in: Durchbruch 9.4.56; dagegen: L. Fahrenkrog, in: Reichs
wart 18.4.56; vgl. ebd. 51.10.56. 

95 Reichswart 4.4.56; 25.4.56 26,9.36; 3.10.36 u.o. Dagegen Reventlow: die 
Durchbruchmanner hatten einen Christentumskomplex. 

94 Nordische Zeitung 2, 1936: »Fiir weichere Gemiiter ist die Hauerbewegung 
das geeignete Sammelbecken.« 

95 Nach Reichswart 51.10.59. 
96 Vgl. Reventlow, Reichswart 21.11.56: » ... Organisation, welche die Religion 

verwirft und sich in ihren Versammlungen so hinstellt, als ob sie eine 
Hilfstruppe und geheime Beauftragte der NSDAP sei«. - Riickschauend 
schreibt F. Gericke, in: Dt. Gl. 1959, 18: (es sei 1956 darum gegangen), »ob 
es iiberhaupt, aus volkischer und nichtchristlicher Schau, einen Bereich 
des ReligiOsen gibt, innerhalb dessen man, abgesehen von der nationalso
zialistischen Weltanschauung, das Recht hatte, zu kampfen und sich zu 
bewegen«. 

97 Leitheft, S. 8. 
98 Vgl. »Das Kampfziel der dt. Glaubensbewegung«, in: Durchbruch 15.10. 

1956; Vgl. Flugblatt der Deutschen Glaubensbewegung, in Siiddeutschland 
verbreitet. 15 Thesen, abgedruckt im Reichswart 21.11. 1956: 
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Kanzler brauehen die >Durehbruehmanner< nieht: »Wir wie das 
ganze Yolk kennen nur einen Fiihrer.«99 

Das Ziel der >Durehbruehmanner< ist deutlieh: Aussehaltung des 
Privaten, das heWt die religiose >Gleiehsehaltung<. Der nationalso
zialistisehe Totalitatsansprueh - »Wille zum total en volkisehen Le
ben und totalen Mensehen«100 - ist Absage an die religiose Toleranz 

(3) Deutscher Glaube liegt jedem gesunden (!) Menschen ungebroehener 
deutscher Art im Blute. 
(5) Deutscher Glaube kann sieh nur in der Volksgemeinschaft auswirken 
und entfalten. 
(7) Werte deutschen Glaubcns sind Boden, Blut und Ehre. Sie verpflichten 
zum bedingungslosen Einsatz fiir die Heimat und die Freiheit des Volkes. 
(9) Einziger Mal3stab fiir aile Forderungen aus arteigenem Glauben ist 
das germanisch-deutsche Sittlichkeitsgefiihl. 
(10) Die deutsche Glaubcnsbewegung verneint das Christen tum. Sie 
lehnt es in jeder Form ab, wei! seine Grundforderungen den Lebens
gesetzen von Volk und Rasse widersprechen und dem deutschen Wesen 
artfremd sind. 
(11) Sie kampft fiir eine ausschliel3lich deutsche Erziehung ohne christli
chen Zusatz ( ... ) fiir eine seelische Wehrhaftmachung aus den Grund
kraften des Glaubens ( ... ) 
(12) Sie kampft gegen das Priestertum und seinen Anspruch auf die Seele 
der Volksgenossen ( ... ) 
(13) Die Tatigkeit der deutschen Glaubensbcwcgung ist bestimmt durch 
dic Notwendigkeiten des deutschen Volkes und des nationalsozialisti
schen Staates.« - Vgl. Fahrenkrog in: Reichswart 18.4.36: »Dr. Grabert 
will, daB der NS der neue Glaube ist.« Gericke dagegen schrieb noch 1943 
ein Buch mit dem Titel «Der neue Glaube», womit aber nicht der NS 
gemeint ist, obschon Hitler in das Zentrum seines Deutschen Glaubens 
gertickt ist. 

99 Erklarung der Versammlung der Landesgemeindeleiter, Berlin 5.4. 1936 
(aus: Durchbruch, 9.4. 1936). Am 11.4. 1936 gibt Hauer bekannt, dal3 er 
die Fiihrung nicderlegt. 

100 Vgl. Reventlow in: Reichswart 4.4.36: »Man (sc. die Durchbruchmanner) 
miichte den Totalitatsanspruch stell en und mit Kampfgeschrei durch
setzen, wie die DC vor drei Jahren ihrerseits.« Vgl. Hauer, Wohin des 
Wegs? in: Dt. GI. 1937, 7: Was Hitler gelungen sei, »die Arbeitermassen 
einzubeziehen in die grofle Einheit des deutschen Volkes durch rtick
sichtsloses Zerschlagen der marxistischen Organisationen, gelang hier, 
wo uns nur (!) die Macht der Seele zu Gebote stand, nicht.« Aus derselben 
Situation stammt wohl auch der Artikel von Fritz Berger, Yom religiiisen 
Sinnwandel des Menschenbildes in der deutschen Erziehung, in: Dt. Gl. 
1936, 199-204, z.B. 199: »Auf welchen Grundton mufl die gesamte viil
kisch-politische Ausrichtung (!) aller (!) Deutschen abgestimmt sein? 
Worin und wodurch offenbart sich die religiiis verpflichtende Haltung des 
neuen deutschen Menschen?« Es folgen historische und padagogische 
Ausfiihrungen tiber den »totalen Menschen« und die »totale Ordnung 
gemeinsamen Lebens«: .Einen besonderen religiiisen Bereich aul3erhalb 
dieses geordneten und sinnerfiillten Daseins hat es fiir ihn nicht gege
ben.« - S. 203: »Das totale gemeinschaftsgetragene und -geordnete Leben 
und der totale Mensch sind heute wieder die Losung wie bei unseren 
Vorfahren.« - S.204: Gestaltungsmittelpunkt: .Wille zum totalen viilki
schen Leben und totalen Menschen«. 
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und Freiheit lOl und Kampfansage an das Christentum; das alles in 
einem neuen, schneidigen Ton - »radikales VorstoBen - restlose 
Austilgung oder energische Knebelung« -, der die fortschreitende 
Militarisierung auch in der vOlkischen Religion anzeigt. 102 

Die Religion der Deutschen Glaubensbewegung, wie sie sich 1934 
in den Werken von Gericke, Hauer, Prinz von der Lippe und Revent
low darstellt, HiI3t sich klassifizieren als "konservativrevolutionare 
Form einer vOlkischen Religion« (mit leichten nationalbolschewisti
schen und starken akademisch-burgerlichen Zugen). Die Durch
bruchmanner im Fruhjahr 1936 haben die Schwelle zu einer »faschi
stischen Religion« uberschritten. Der ,Neuheide< ist zum ,politi
schen Soldaten< des Nationalsozialismus geworden. 

4 »1m Zeichen des Verhiingnisses« 
(Hauer)/Fruhling 1936 

4.1 »Religiose Eigenbrodelei« 

Der Streit zwischen den Alten und den Durchbruchmannern bringt 
im Fruhjahr 1936 das Ende einer groBen, zentral organisierten 
deutschglaubigen Sammlungsbewegung. Am 28.3.36 verlafit Graf 
Reventlow, der stellvertretende Fuhrer, die Deutsche Glaubensbe
wegung: »aus nationalsozialistischen Grunden und aus religiOsen 
Motiven«.103 Hauer, der Fuhrer, reagiert etwas spater und weniger 
radikal. Er legt nur die Fiihrung nieder.104 

Die Integration der volkischen Vereine und Glaubensgemein-

101 Damit gehen die Durchbruchmanner iiber die offizielle Parteilinie hin
aus. Das war zu friih. »Das Schwarze Korps« (Organ der Reichsfiihrung 
SS) aulJert Bedenken, die mit Behagen im Reichswart 2.5.36 referiert 
werden. Vgl. z.B. Herbert Grabert, Durch klaren Kampf zur Deutschen 
Vollendung. Harte oder Duldsamkeit?, in: Durchbruch 9.4.36. 

102 Durchbruch 17.4. 1936. - Reventlow dagegen ringt darum, ob Ausdriicke 
wie »Kampffront, Frontkampf, Giaubcnsfront, G1aubenskampf« iiber
haupt gerechtfertigt sind: Reichswart 11.4.36. 

103 Reichswart 28.3.36; ausfiihrliche Begriindung: Reichswart 4.4.36. Riick
blickende Darstellung: Reichswart 2.1.37 (Beilage): »Die religiose Ga
rung 1936«. Die Formulierung Reventlows - »aus nationalsozialistischen 
Griinden« - mullte die .Durchbruchmanncr< provozieren, s. R. Backofen, 
Es wird mitgcteilt, in: Durchbruch 2.4.1936. 

104 Anzcige im Reichswart 11.4.36. Verschiedene Artikel zur Rechtfertigung 
dieses Schrittes in: Dt. GI. 1936 und 1937. Differenzen zwischen Revent
low und Hauer habe es in dieser Frage nicht gegeben. Solger, Fahrenkrog, 
Fritz Cramcr, Georg Stammler u.a., natiirlich auch Angehorige der jiin
geren Generation, haben Hauer und Reventlow ausdriicklich unterstiitzt. 
Nachfolger Bauers in der Leitung der Deutschen Glaubensbewegung 
wurde Walter V. Lingelsheim, Stellvertreter Wilhelm Schloz (Stuttgart). 
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sehaften der Weimarer Zeit und ihre Umgestaltung zu einer religiO
sen Bewegung war geseheitert. Eine »religiOse Revolution« in Ana
logie zu der - legalen - nationalsozialistisehen Revolution war 
offenbar auf dieser volkisehen Grundlage (vgl. 1.1) nieht moglieh. 
Die Vereine wollten selbstiindig bleiben und nieht in einer Deut
sehen Glaubensbewegung aufgehen. Die Durehbruehmanner sehal
ten diese deutsehe Tugend »religiOse EigenbrOdelei«. Schon im 
Herbst 1934 war Ernst Bergmann mit seiner »Nationalkirehe« aus 
der Glaubensbewegung wieder ausgesehieden,105 ebenso die »Nor
disehe Glaubensgemeinsehaft« mit etwa 150 Anhangern,106 die Ger
manisehe Glaubensgemeinsehaft107. Diese Gemeinsehaften »hatten 
wahrend ihrer langjahrigen Arbeit ein ausgesproehen heidnisehes 
Eigenleben entwiekelt und vertrugen es einfaeh nieht, sieh jetzt mit 
Verbanden an einen Tisch zu setzen, die mit ehristliehen Sehlaeken 
noeh voU behaftet waren«10B. Besonders gravierend und aufsehlull
reich ist das Ausseheiden der Freireligiosen; sie waren zahlenmafiig 
stark und konnten allein den Ansprueh der Deutsehglaubigen, den 
religios heimatlos gewordenen deutsehen Arbeiter zu betreuen (§1), 
reehtfertigen. Aber aueh sie liellen sieh nieht von ihrer »religiosen 
Eigenbrodelei« abbringen, die diesmal jedoeh nieht vOlkiseh, son
dern »proletariseh-marxistiseh« war. Der ehemalige FUhrer der 
Deutsehen Glaubensbewegung sagte rUekbliekend109; "Die anders
gearteten, vor der Revolution nieht volkiseh, sondern weith in pro
letariseh-marxistiseh bestimmten FreireligiOsen waren organiseh 
in die Bewegung nieht einzuordnen. Aueh die Form einer Personal
union in der Fiihrung der beiden Gruppen dureh mieh, wobei ieh die 
Hoffnung auf die Erziehung in den zukiinftigen J ahren setzte, fiihrte 
nieht zum Ziel. Was der politisehen Bewegung gelungen war, die 
Arbeitermassen einzubeziehen in die grolle Einheit des deutsehen 
Volkes dureh riieksichtsloses Zersehlagen der marxistisehen Orga
nisationen, gelang hier, wo uns nur die Macht der Seele zu Gebote 
stand, nieht. Ich mullte die Unmogliehkeit einsehen, den seeliseh-

105 Dt. Gl., Januar 1935. 44. 
106 Ebd., 43. Leiter: Alfred Conn, Wilhelm Kusserow, gegr. 1911. Die Zahlen

angabe aus dem Dt. Gl. diirfie, aus verstiindlichen Griinden, sehr niedrig 
greifen. 

107 Ebd., 44. Leiter: Prof. L. Fahrenkrog (gegr. 1908). 
108 Leithefi, S. 4. Hier wird auf die Rivalitiit zwischen Fahrenkrog und Hauer 

hingewiesen: ersterer habe schon vor dem (ersten) Weltkrieg das Chri
stentum abgelehnt. Hauer aber noch Anfang 1933 der Kirche angehort. 

109 Hauer, Wohin des Wegs? Riickblick und Ausblick, in: Dt. Gl. 1937,2-13; 7f. 
Die riickblickende Parallelisierung von politischer und religioser Revo
lution ist erhellend fiir das, was man 1933/34 als »zweite Revolution« fiir 
wiinschbar und moglich hielt; s. § 1. - Bei dieser Beurteilung der Frei
religiosen ist zu beachten, daB es sich urn Riickblick, Rechtfertigung, 
Polemik handelt. Austritt der FreireligiOsen: Dt. Gl. Januar 1935, 44. 
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geistigen Rhythmus der freireligiOsen Gruppen in den Rhythmus 
einer neuen Zeit einzufiihren und darum die FreireligiOsen ihrem 
Schicksal ii berlassen.« 

Diese Vorsichtwar berechtigt. Erkenntnisse des Sicherheitshaupt
amtes und die jetzt publizierten geheimen Deutschland-Berichte 
der SPD bringen aus Berlin eine kostbare Bestiitigung. I1O Es wird 
berichtet, daB sogar »in den Kreisen der proletarischen Freidenker 
( ... ) gelegentlich wieder der Gedanke erortert (wird), ob man sich 
nicht in diese Bewegung (sc. der Deutschgliiubigen) einschalten 
so]]«. 

1m November 1934 schon wurden die FreireligiOsen verboten. 
Gerade noch rechtzeitig, so scheint es, hatten die Deutschgliiubigen 
sie abgestoBen. Aber freilich gab es bosartige Stimmen, die das 
Geriicht verbreiteten: erst die FreireligiOsen, dann die Deutsch
gliiubigen. III 

4.2 Das Scheitern einer volkischen Einigungsbewegung 

4.2.1 Projessorenreligion 
Der hiiufigste Vorwurf, der gegen die Deutsche Glaubensbewegung 
erhoben wurde, nennt sie eine Literatenreligion, am Katheder aus
gedacht, aus Biichern zusammengeschrieben. 112 Das »Schwarze 
Korps« kritisiert das »Gemisch zwischen halbwissenschaftlicher 
Deutschtiimelei und miBverstandener Schwiirmerei fiir die Gedan
kenwelt der deutschen Mystik«; man brauche »eine Neuschop
fung«I13. Damit war die Deutsche Glaubensbewegung in jenen alt
konservativen Stand zuriickgestuft, aus dem sie sich gerade durch 
ihre religiOse Revolution hatte erheben wollen. Woher jene von der 
SS angeregte Neuschopfung kommen sollte, kann man vermuten. 

4.2.2 Sektierertum 
Die Szene der volkischen Gruppen ist zerkliiftet, widerspriichlich, 
sektiererisch, voller personlicher Feindschaften. Dachverbiinde ha
ben hier, wie in der Weimarer Jugendbewegung, nur ein kurzes 

110 DB 1935,682. - Lcithcft, S. 13f.: »Es kommt gelegentlich vor, daB einzelne 
Ortsgruppen von Marxisten, Schwarze Front oder iihnlichen Gruppen 
durchsetzt werden und somit unter dem Deckmantel der Deutschen Glau
bensbewegung staatsfeindliche Arbeit geieistet wird.« 

111 Reichswart 16.12.34; vgl. auch 2.12.34. 
112 Vgl. z.B. Dt. Gl. 1934, 86; Denkschrift der Bekenntniskirche (Wurttem

berg), in: DB 1937, 494ff. vgl. o. §3.1. Hitlers AlIBerungen uber die Viiiki
schen, s. Anm. 33. 

113 Das schwarze Korps, 23.4. 1936: »Wie steht es urn den deutschen Giall
ben?« Die ehemaligen Fuhrer der deutschen Giaubensbewegung haben 
zlIstimmend, seibstkritisch und poiemisch auf diesen Artikel repliziert: 
Reventlow, Reichswart 2.5.36; Hauer: Dt. GI. 1936,236-247. 
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Leben. 114 Ein starkes Defizit der Deutschen Glaubensbewegung war 
das Fehlen der »Ludendorff-Bewegung«. Sie war, obschon auch zah
lenma6ig von Gewicht und durchaus umworben, nie der Deutschen 
Glaubensbewegung organisatorisch verbunden. Das ,.Haus Luden
dorff« verfolgte eigene Plane. 1m Jahr 1937 versohnte Hitler sich mit 
seinem alten Putschgeneral aus Miinchen; die "Gotterkenntnis« (L) 
wurde 1937 als »Dritte Konfession« neben evangelisch und katho
lisch anerkannt. 115 Offen bar brauchte Hitler, nach dem Zerfall der 
Hauer-Bewegung, einen neuen Trumpf, mit dem er die Kirchen 
reizen und vor dem er sie dann gegebenenfalls schiitzen konnte. 

4.2.3 Der Widerstand der Kirchen 
Der Kampf der Kirchen gegen die Neuheiden wurde mit grollem Elan 
gefiihrt, auch von den DC, die sich durch die radikaleren Deutsch
glaubigen kompromittiert sahen. Dieser Gegnerwar eindeutig, man 
wuBte, woran man war; und er war schwach. Der NS dagegen stand 
auf dem Boden eines »positiven Christentums«, er war »nur« Welt
anschauung; und er war stark. Der Kampf gegen die Deutschheiden 
war natiirlich auch ein Stellvertreterkrieg gegen den NS. Anderer
seits wurde die Deutsche Glaubensbewegung ohne ihr Wissen, und 
zum Teil auch gegen ihren Willen, als Waffe gegen die Kirchen 
eingesetzt. 

In einem geheimen Bericht des Sicherheitshauptsamtes heiDt 
es:116 »Wahrend der Partei in dem entscheidenden Kampf gegen die 
politischen Kirchen noch gewisse Schranken auferlegt sind, kann 
die Deutsche Glaubensbewegung in einem we it grolleren Rahmen 
aullerhalb der Partei den aggressiven Kampf fiihren. Dabei mull 

114 H. Pross, Jugend, Eros, Politik, 1964,400ff. 
115 Registrierung der .Gotterkenntnis (Ludendortl)« am 19.6.37. Hiervon zu 

unterscheiden ist der in Dt. Gl. 1936, 567f. angefiihrte EriaB des Reichs
innenministers zur .Neuregelung in der Bezeichnung der religiiisen Be
kenntnisse«, wonach drei Gruppen unterschieden werden: -1. Angehiirige 
einer Religionsgemeinschaft oder einer Weltanschauungsgemeinschaft -
2. Gottgliiubige - 3. Glaubenslose«. Dieser EriaB bedeutet nicht die Er
rich tung der Deutschen Glaubensbewegung als einer Kiirperschaft iif
fentlichen Rechtes o.ii., sondern lediglich den Ersatz der diskriminieren
den Bezeichnung .Dissident- durch den Begriff -gottgliiubig« fiir aile 
nicht kirchlich Organisierten, auch solche natiirlich, die nicht einer 
viilkischen Gruppe angehiirten. 
Zur Auseinandersetzung zwischen Ludendorff und Hauer, vgl. Hauer, 
Eine sachliche Antwort an General Ludendorff und an das Schwarze 
Korps, in: Dt. Gl. 1936,236-247. - Die Wunde heilte nie. Gericke schreibt 
im Dt. Gl. 1939, 17: -Miigen drittens andere, dem Ruhm des Namens 
Ludendorfffolgend, die Gemeinsamkeit des Kampfes urn einen artgemii
Ben Glauben nach wie vor verneinen.«-

116 Leitheft, S.13 und 15. - .Politische Konfessionen< ist der nationalsozia
listische Kirchenkampfjargon; .dogmenhafte Festlegung. - gerade dies 
haben die (iilteren) Deutschgliiubigen immer lebhaft abgelehnt. Anderer-
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immer die Einschriinkung gesehen werden, daB die Deutsche Glau
bensbewegung nur Mittel zum Zweck sein darj Sob aid sich die 
Deutsche Glaubensbewegung als Selbstzweck ansieht, ist sie restlos 
abzulehnen. Gegenwiirtig sieht die Leitung der Deutschen Glau
bensbewegung ihre Aufgaben und Grenzen richtig.« - »Vielseitig 
sind die Moglichkeiten, dem Volke immer wieder die Verderbnis der 
politischen Kirchen in Vergangenheit und Gegenwart klar zu ma
chen. Dabei ist der ErJolg nicht in der VergrojJerung der Mitg/ieder
zahl der Deutschen Glaubensbewegung zu sehen, sondern der Kir
chenaustritt des Einzelnen ist das Entscheidende.« 

4.2.4 Die Konkurrenz des Nationalsozialismus 
a) Die entscheidenden Grunde fUr das Scheitern der Deutschen 
Glaubensbewegung sind jedoch meines Erachtens (1) der Bruch 
Hitlers mit seiner volkischen Vergangenheit und (2) die Konkurrenz 
des NS mit seinen uppig wuchernden, immer selbstbewuBter wer
den den Unterorganisationen. Auch die nationalsozialistischen Fuh
rer, welche die Deutsche Glaubensbewegung zu fOrdern schienen, 
hatten eigene Organisationen mit weltanschaulichen, (para-)reli
giosen, volkserzieherischen Absichten. 

Alfred Rosenberg wurde just in dem Augenblick von Hitler zum 
»Beauftragten fUr die Schulung der NSDAP« bestellt (24.1.34), als die 
Deutschgliiubigen in Eisenach und Scharzfeld sich zu einer religiO
sen Bewegung zu formieren suchten. Rosenberg hatte den zahlen
miiBig starken »Kampfbund fUr deutsche Kultur« hinter sich. Er 
arbeitete verbissen und erfolglos am Aufbau einer »Hohen Schule«, 
fUr die er immerhin den genialen Altphilologen Richard Harder 
anwerben konnte. 117 

JosefGoebbels hatte gar ein Ministerium fUr die »Autkliirung« des 
Volkes. Er verstand ) Propaganda < durchaus religionsgeschichtlich, 
das heiDt als Missionswissenschaft. Man nannte ihn deshalb »Apo
stel der Propaganda«.118 

Der ReichsbauernfUhrer Wilhelm Darn~ wirkte, an der Wurzel des 
deutschen Volkstums, fUr germanischen Brauch und Sitte im Bau-

seits gibt es auch in diesen ,undogmatischen< Gruppen schon fruh sym
bol- und katechismenartige Zusammenfassungen, vgJ. z.B. E. Bergmann, 
Die 25 Thesen der Deutschreligion. Ein Katechismus, Breslau 1934. Zum 
Widcrstand dcr Kirchen gegen die Neuheiden v gl. auch die einschliigigen 
Berichte in DB, z.B. 1935,682; 1280 u.ii. 

117 Vgl. H. Brenner, 72. 235ff.; zu Harder vgl. V. Losemann, Nationalsozia
lismus und Antike. Studien zur Entwicklung des Faches 1933-1945, Ham
burg 1977, 139ff. 

118 Nach der vatikanischen Kongregation De Propaganda fide, vgl. H. Heiber, 
Joseph Goebbels, 1965, 120ff.; 127; 141. 
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ern tum und fOrderte deshalb u.a. die deutsche Volkskunde. 119 Robert 
Ley, Fuhrer der Deutschen Arbeitsfront, versuchte mit seinem KdF 
breite Schichten zu betreuen; Martin Bormann hat die religiOsen 
Entwicklungen genau beobachtet und gesteuert. 120 Rudolf Hell ver
folgte eigene Plane,121 von Himmler ganz zu schweigen.122 

Welcher Platz blieb da fUr die Deutsche Glaubensbewegung? 
Der Unterschied zwischen dieser primar religiOsen Bewegung 

und dem Vorgehen der nationalsozialistischen Fuhrer ist offenkun
dig: Sie wollen zunachst politische Macht, vor allem eine eigene 
Exekutive. Ihr nachstes Ziel heiBt: Moral, .Charakterwerte«, Welt
anschauung. Dabei kann man sich zunachst von >Religion< abgren
zen, urn der Konkurrenz und dem Negativbild dieses Ausdrucks zu 
entgehen; eine .tiefere« religiOse Fundierung dieser .Charakter
werte« mochte - vielleicht - die letzte Stufe sein. Aber das blieb offen 
und hatte Zeit.123 

Aus diesen untereinander konkurrierenden Ansatzen entsteht, 
nicht ohne starke Beimischung para-christlicher Elemente, im Lauf 
der dreiBiger Jahre das, was man >nationalsozialistische Religion< 
nennen kann. Aufgabe der Religionsgeschichte ist es, die Entste
hung dieser nationalsozialistischen Religion zu untersuchen. Dabei 
mull die Deutsche Glaubensbewegung (Hauer/Reventlow) einer
seits von ihren (alt-)volkischen Vorgangern, andererseits von den 
nationalsozialistischen Stufen geschieden werden. 

b) Die Konkurrenz der NS mit der volkischen Sammlungsbewe
gung am Ende der Weimarer Republik war naturlich auch deshalb so 
undurchsichtig, weil viele nationalsozialistischen Fuhrer aus der 
volkischen und bundischen Elite der wilhelminischen und Wei
marer Zeit kommen: 124 H. Himmler und W. Darre von den Art
amanen; im Deutschen Orden waren: A. Hitler, W. Frick, M. Bor
mann, J. Streicher, A. Hugenberg u.a.m.; im Germanenorden: J. 

119 Vgl. Dt. GI. 1957, 97ff. fUr die Grtindung der Arbeitsgemeinschaft fUr 
deutsche Volkskunde durch die Reichsleiter Darre, Hierl, Himmler, Ro
senberg , v. Schirach. Die Leitung der Arbeitsgemeinschaft hatte Rosen
berg. 

120 Vgl. Schreiben von M. Bormann an A. Rosenberg, 22.2.40, betreffend 
»Richtlinien fUr die Erteilung des Religionsunterrichts« (PS-098; Text in: 
Seraphim, Das politische Tagebuch Alfred Rosenbergs, 168-175). 

121 Teilweise in Konkurrenz zu Rosenberg; vgl. Rosenberg, a.a.O. 99ff., 86f.; 
tiber Rosenbergs Beziehungen zur Deutschen Glaubensbewegung vgl. o. 
Anm.8. 

122 Und von Hitler selbst: vgl. Cancik, .Wir sind jetzt eins«: Forum Religions
wissenschaft 2 (1980) 15-48, hier 229ff. 

125 Schreiben von A. Rosenberg an R. HeB. 29.9. 1959 (PS-128, Text in: 
Seraphim, a.a.O. 149): »ob wir schon heute ( ... ) daran gehen kiinnen, 
nach und nach diese zweifellos auch religiiise Formenwelt in Formen zu 
fassen ( ... )«. 

124 Vgl. Heer, Glaube, 220f. 
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Streicher; in der Thule-Gesellschaft(-Orden): D. Eckart, R. Hess, A. 
Hitler, H. Goring, A. Rosenberg, H. Frank, Gottfried Feder, Heinrich 
Jost u.a. 

Hitler und sein Kreis haben sich allmahlich aus diesem religWsen, 
geheimbiindlerischen, sektiererischen Miinchner Grund der zwan
ziger Jahre gelOst. Hitler hat eine Partei, eine Bewegung, keine 
vOlkische Kirche aufgebaut. In »Mein Kampf« legt er ein eher kon
servatives Kulturprogramm vor mit aul3erordentlicher Riicksicht
nahme auf die Kirchen und einer offenen Absage an die Schwarme
rei der Neuheiden. 125 Nur mit diesem Programm eines positiven 
Christentums mit starkem Antisemitismus und einer unklaren Ras
selehre konnte er legal seinen Staatsstreich gewinnen. 

Hitler blieb deshalb in Distanz zu Ludendorff und Dinter wie zu 
Hauer und Reventlow; spater wurde die Thule-Gesellschaft aufge
lOst; Arthur Dinters Deutschkirche wurde verboten; Lanz v. Lieben
[els erhielt Schreibverbot. 126 

4.3 Zusammenfassung 

Das Scheitern der volkischen Sammlungsbewegung in den Jahren 
1933/1936 setzt eine religionsgeschichtliche Zasur. Die Fuhrer der 
Einigung, so verschieden ihre Herkunft - von den Alldeutschen 
(Solger) bis zur oekumenischen Bewegung von Nathan Soderblom 
(Hauer) - auch gewesen ist, lebten und dachten noch im Geist jenes 
von ihnen so genannten »Systems«, das diese autoritatshungrigen, 
dem Irrationalismus verfallenen Antidemokraten auf ihrer Suche 
nach viel mehr Einheit, Gemeinschaft, Liebe zersWrten. 

Hauer, Gericke, Reventlow und die Ihren wollten den NS-Staat 
fOrdern und sich dabei einen Eigenbereich des »Religiosen« als 
«Privatsache« sichern. Sie wollten mit Hilfe des NS die Kirchen 
zuriickdrangen und beerben. Sie glaubten, den nationalsozialisti
schen Staat mit einer volkischen Religion begriinden und kronen zu 
konnen. 

Sie bemerkten nicht, dal3 der neue Staat 
- sie zur Schwachung der Kirchen benutzte (§4.2.3); 
- mit den Kirchen das Burgertum gewinnen mul3te; 
- sich selbst grundlegte und kronte: Blut, Rasse und Germanentum 

waren schon zu Beginn der Weimarer Zeit im Programm der 
NSDAP festgeschrieben. Was brachten also die Deutschglaubigen 
mehr? 

125 Formuliert im Anschlull an Heer, Glaube, 220. 
126 Dinter: Hitler trennte sich schon 1928 von ihm; die Deutschkirche wurde 

ca. 1956/57 verboten. - Zur Vcrfo!gung der bundischen Jugend vgl. A. 
Kliinne, Zur »bundischen Opposition« im Dritten Reich, in: Jb. d. Archivs 
der deutschen Jugendbewegung 12, 1980, 125-128. 
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Nach dem Scheitern der Sammlungsbewegung bleiben die volki
schen Gruppen wie in der Weimarer Zeit: vereinzelt, verfeindet, 
sektiererisch, einige verboten. 1m Unterschied zur Weimarer Zeit 
aber gab es jetzt einen totalen Staat, der neue Wege zur »Erfassung« 
des Menschen ging: totale Erziehung, totaler Mensch. Hier begann 
die »Neuschopfung«, die Hitler und das Schwarze Korps verlangt 
hatten (s. § 5.1 und §4.2.1). 

5 Ergebnisse und Fragen 

5.1 Zur Religionsgeschichte der Weimarer Republik 

Das Ende der Weimarer Republik zeigt sich auch in den drei Phasen 
der Geschichte der organisierten Deutschen Glaubensbewegung: 
I Altvolkische Phase (vor 1955): national-liberal protestantische 

Stromungen laufen neben den isolierten un- und antichristli
chen Gruppen. 

II Volkisch-revolutionare Phase (1955-1956): Sammlungsbewe
gung der nicht- und antichristlichen Gruppen. 

III Nationalsozialistische Phase (seit 1956): Zerfall der Sammlungs
bewegung in Volkische, FreireligiOse, .Liberale. etc.; Bildung 
einer radikalen nationalsozialistischen Gruppe (»Durchbruch
manner«), Aufsaugung durch die nationalsozialistische Bewe
gung. 

Drei religionssoziologische Gesichtspunkte seien hervorgehoben: 
Altersstruktur und Organisationsform in der Jugendbewegung: 
Die »Alteren« der Kongener erhalten fiihrende Posten in den 
spaten Bunden der Jugendbewegung und dann in der Deutschen 
Glaubensbewegung. Die Deutsche Glaubensbewegung verbindet 
Teile der Jugendbewegung mit .. kleinen Religionen«, die nicht 
aus der Jugendbewegung stammen, aber den Protest gegen 
christliches Spiefiertum, Antikapitalismus und Liebe zur Natur 
mit der Jugendbewegung gemeinsam haben.127 

II Religiose Bewegung - Lesegemeinde: 
Nach Abspaltung der »Durchbruchmanner« schrumpft die Deut
sche Glaubensbewegung zu einer organisatorischen HUlse ei
nerseits, zu einer Lesegemeinde um die Zeitschrift »Deutscher 
Glaube« andererseits.128 

127 Brandenburg-Daur, Briicke, passim. Wahrend und nach dem Kriege bil
deten die Kiingener die Form der ,Akademie. aus. 1956 griindet Hauer die 
»Freie Akademie •. 

128 Die Geschichte dieser Zeitschrifi, die bis gegen Kriegsende bestand, ihrer 
Vorganger, Konkurrenten und NachfoJger nach dem Kriege ware eine 
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III Professorenreligion: 
Der Fuhrer der Deutschen Glaubensbewegung war Professor fur 
Indologie und vergleichende Religionswissenschaft bzw. arische 
Weltanschauung. Professoren und Dozenten spielten - von der 
(uberdurchschnittlich?) hohen Anzahl von Akademikern abge
sehen - in der Glaubensbewegung und iihnlichen Gruppen eine 
erhebliche Rolle: Prof. Ernst Bergmann, Prof. Ludwig Fahren
krog, Prof. F. Solger (Berlin), Prof. Gunther, Prof. H. Mandel, Prof. 
Neckel, Prof. Schulze-Naumburg, Prof. Wirth. 

5.2 Zur religionswissenschaftlichen Begriffsbildung 

Der Ausdruck »Heiden« (»Neuheiden«, .. Deutschheiden«, "Paganis
mus«) ist fur eine kritische und objektive Religionsgeschichte der 
Weimarer Zeit nicht brauchbar. Die Unterschiede der .neuen Reli
gionen <, die sich auf dem konservativen Flugel der Weimarer Gesell
schaft ansiedeln, zu den antiken nicht-christlichen Religionen129 

seien angedeutet durch die Stichworte: 'para-christlich<, ,nationali
stisch<, ,militaristisch<, ,mystisch<.130 

1) Christentum: Die 'neuen Religionen< der Weimarer Zeit sind 
bestimmt durch die Reaktion auf das Christentum und Judentum. 
Viele entstehen im Kontakt mit der liberalen protestantischen Theo
logie. Die 'neuen Religionen< der Weimarer Zeit sind 'para-christ
lich<. 

2) Nationalismus: Die ,neuen Religionen< der Weimarer Zeit sind 
Erben des europiiischen Nationalismus und der damit verbundenen 
,Revitalisierung< nationaler Kultur, der Reaktion gegen die Inter
nationalitiit von Christentum, Judentum und Humanismus. Der 
Komplex, ,Volk-Rasse-Leben-Blut< ist meines Wissens kein syste
matischer Teil irgendeiner antiken Religion. 

niitzliche Vorarbeit zu einer Geschichte der -Deutschen Glaubensbewe
gung« . 
• Lesegemeinde': Die Redaktion vermittelt Kontakte, die Leser suchen, 
iiber die Lektiire hinaus, mehr oder weniger starke perstinliche Ver
bindungen; Abdruck von Leserbriefen; Schilderung von Weihehandlun
gen. Vgl. den .Freundeskreis« urn die Zeitschrift .Kommende Gemeinde«, 
welche 1933 von dem -Deutschen Glauben. abgeltist worden war. 

129 DaB die antiken Religionen, Mythologien, Weltanschauungen, Philoso
phien auBerordentlich verschieden sind, wird in der Rede von -den • 
• Heiden, meist genauso iibersehen wie der Umstand, daB die junge jiidi
sche Sekte der Galilaer im Kontaktmit hellenischer und rtimischer Kultur 
Kult, Theologie, Kirche ausgebildet hat. Die Aktivierung der .germani
schen' Traditionen innerhalb der GroBkirchen wahrend der Weimarer 
Zeit mahnt ebenfalls zur Vorsicht vor einem unklaren Schlagwort wie 
.Heidentum'. 

130 Der Ausdruck ·nationalistischc bezieht sich hier auch auf 'ethnisch,-, 
.heidnisch, zuriick; der Ausdruck .militaristisch, umfaBt die religio ca
strensis. 
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J) Militarismus: Die unvollstandige Niederlage im Ersten Welt
krieg hinterlieB den rechten religii:isen Gruppen ein ungeheures 
aggressives Potential. Dieses zeigt sich auch in den religii:isen Vor
stellungen der vi:ilkischen Gruppen, der besonderen Bedeutung von 
Heroismus, Schicksal, Tragik, Blut und Tod. Nicht zufiillig wird 
Totenkult schon lange vor dem Zweiten Weltkrieg ein stark ent
wickelter Teil der nationalsozialistischen Religion. 

4) UnmittelbarkeitMystik: Die Forderung nach unmittelbarem 
Gotterleben, wie sie in extremer Form von Gericke und Hauer ver
treten wird, ist nicht antik, sondern mittelalterlich-neuzeitlich. Der 
elementare, damonische Drall der Natur- und Geschlechtsmystik 
bei Gericke ist nicht >heidnisch<! Er ist in seiner Wucht liberhaupt 
nur als Reaktion auf das Christentum zu verstehen. 

Man sollte also, so meine ich, die nmschriebenen Gruppen von 
>Neuheiden< in der Weimarer Zeit schlicht als »Vi:ilkische Religio
nen« klassifizieren. 

5.3 Zur Entstehung >faschistischer Religion < 

Diesen wenigen Ergebnissen steht eine Flille von Fragen und Auf
gaben gegenliber. Nur drei mi:ichte ich nennen: 

1) Warum wurden diese »vi:ilkischen Religionen« revolutionar? 
Wurden sie nur angesteckt, oder haben sie eine eigene Dynamik 
entwickelt? 

2) Welche Bedeutung hatten sie fUr die politische Motivation der 
Menschen in der Weimarer Zeit, insbesondere fUr die Jugend und fUr 
die nationalsozialistische Flihrungsschicht? 

3) Wie lassen sich die drei Phasen der Deutschen Glaubensbewe
gung religionswissenschaftlich genauer differenzieren? Was ist der 
Unterschied zwischen »Vi:ilkischer Religion« und den Teilen des NS, 
die hier >nationalsozialistische Religion < genannt wurden? 

LaBt sich durch den Vergleich mit analogen religii:isen Bewegun
gen in Italien, Spanien, Frankreich, Skandinavien den Ausdruck 
»faschistische Religion« als ein genauer Begriff der vergleichenden 
Religionsgeschichte konstituieren?131 

Diese Fragen greifen weit liber das Feld der Religionsgeschichte 
hinaus. Dennoch hat auch der Religionswissenschaftler allen 
Grund, sich gerade jetzt damit zu befassen. 

131 Dabei gilt es besonders, den Gebrauch von 'prae-, pro-, proto-faschi
stisch, faschistoid < u. a. zu klaren. 
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»Wir sind jetzt eins« 
Rhetorik und Mystik in einer Rede Hitlers 

(Niirnberg, 11. 9. 1936) 

1 Das Thema 

1.1 »Quasi-magisch« 

1.1.1 Der Waschzettel des Suhrkamp-Verlages preist Kenneth Burke; 
dieser habe schon 1939 »das quasi-magische Wahnsystem der )brau
nen Bewegung'« erkannt1• 

Was ist »quasi-magisch«? 
Ausdrilcke der ReJigionsgeschichte und ReJigionspsychologie 

sind in Literatur tiber Hitler weit verbreitet. Er hat Charisma2 , wirkt 
Faszination und Enthusiasmus, redet wie im Rausch, in Trance, zur 
»hypnotischen Selbstverfiihrung«3; Zauber und immer wieder Ma
gie4 . Hitler finde »Worte einer geradezu mystischen Kommunikation 
mit den breiten Massen«5. Nicht selten sei er »in einen Ton rausch
haften Uberschwangs verfallen« und habe »in ungewiihnlichen Wen
dungen eine Art mystischer Kommunion gehalten«6. 

Was sind »ungewiihnliche Wendungen«? 1st »mystische Kommu
nikation« dasselbe wie »Kommunion«? Weshalb »eine Art«? 

Die ehristliehe Theologie der Naehkriegszeit entwiekelte umfas
sende Theorien zur Analyse, Bewiiltigung und Entlastung. Der Cha-

1 K. Burke, a.a.O., gebraucht den Ausdruck nicht. - Zum Gebrauch von 
,Magie' bei Vondung - er orientiert sich an Frazer und Freud - vgl.: H. 
Kippenberg/B. Luchcsi (Hrsg.), Magie. Die sozialw issenschaftliehe Kon
troverse tiber das Verstehen fremden Denkens, 1978. 
Eine Bemerkung zur Zitierweise: Die Werke, die in der »BibJiographischen 
Notiz« am Ende dieses Artikels nachgewiesen werden, sind in den An
merkungen abgekiirzt zitiert. Die Quellen werden mit Ktirzeln zitiert, die 
am Ende des Artikels (»Die UberJieferung von A. Hitler [H.], Rede beim 
Appell der politisehen Leiter, Ntirnberg 1936«) aufgeliist sind; vgl. Anm. 55. 

2 J. Fest, a.a.O., 659 u.ii. 
3 Ebd., 43; Faszination: W. Maser, Kampf 361 f., 464. 
4 E Fest, a.a.O., 659; »Kundgebungszauber«; vgl. ebd. 699, 705: »Magie der 

KlIlisse«. 
5 E. Nolte, a.a.O. 496. Vgl. IU. Gamm, Kult 24: »die Kommunikation der 

Gliillbigen erfolgte durch die sonderbare Bannkraft des Hitlerschen Or
gans.« 

6 J. F'est, a.a.O. 706; vgl. ebd. 448ff.; 457; 459: »Der Massenerfolg Hitlers war 
vor aUcm ein religionspsychologisches Phiinomen, es maehte weniger poJi
tische Uberzellgungen als seelische Zustiinde siehtbar.« - Weder hier noch 
im Kontext - tiber die Rhetorik, Demagogie, Verfiihrungskraft Hitlers - hat 
Fest seinen Gebrauch des Terminus 'religionspsyehologisch, ausgewiesen. 
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rakter Hitlers wird im Lichte der Diimonenlehre erst recht versta.nd
lich. Diimonie hatte sich seiner Triebe und Regungen bemiichtigt; 
daher seine magischen Fiihigkeiten, mit denen er die Menschen 
bezaubert; unheimlich ist er, unberechenbar: »und die Abgriinde 
seines Willens sind von den ungeahnten Mtiglichkeiten des Schrek
kens umwittert«. »Symptomatisch erscheint ferner die AusschlieB
lichkeit und Unduldsamkeit der Willenskundgebungen des diimoni
schen Wesens«. Hierin weist er sich besonders deutlich als teuflisch 
aus, als Nachiiffer von Gottes »Eiferhei!igkeit«7. 

1.1.2 Die Gelehrten der Nachkriegszeit ktinnen sich auf Beobachter 
der Vorkriegszeit berufen. 

Zeitgenossen Hitlers glaubten, er sei erwiihlt, neurotisch, beses
sen (H.R. Knickerbocker); Francois-Poncet fiihlte bei den Partei
tagen in Niirnberg eine »fast mystische Ekstase, eine Art heiligen 
Wahns«B. Die Sprache des dritten Reiches »dient einzig der Beschwti
rung«, notierte Klemperer; der Nationalsozialismus ist »eine Reli
gion«, erkannte er 1933, die die »Sprache des Evangeliums«, »die 
Sprache des Glaubens«, der »Mystik« spricht: »Der Nazismus wurde 
von Millionen als Evangelium hingenommen, wei! er sich der Spra
che des Evangeliums bediente«9. So iihnlich sagt es Hitler auch. Es 
sei notwendig, »das ganze Yolk hypnotisch hinter sich zu haben«IO. 
Was seine Gegner als »Mystik« bzw. als >falsche Mystik( diffamieren 
und zu entlarven versuchen, nennt er »die gewaltige Wirkung des 
suggestiven Rausches und der Begeisterung« oder den »zauberhaf
ten EinfluB des sen, was wir mit dem Wort Massensuggestion be
zeichnen«: »Das Wollen, die Sehnsucht, aber auch die Kraft von 

7 W. Kiinneth, Der groBe AbfaH. Eine geschichtstheologische Untersuchung 
der Begegnung zwischen NS und Christentum, 1947, 48f. 

8 a) H.R. Knickerbocker, Deutschland so oder so? 1932,206 (vermittelt durch 
J. Fest, a.a.O., 457): » •.• Evangelist« ...• Seine Bekehrten gingen mit ihm, 
lachten mit ihm ... fer vermochte] die eigene Neurose als allgemeine 
Wahrheit zu erleben und die kollektive Neurose zum Resonanzboden der 
eigenen Besessenheit zu machen .• b) A. Francois-Poncet, Botschafter in 
Berlin 1931-1958, Berlin-Mainz 1962, S.308 (s. J. Fest, a.a.O., 707 mit 
weiterer Literatur in Anm. 71); vgl. Madame Titayna iiber ihr Gesprach mit 
H., 21.1. 1956 (D. 565): »Ich begreife in diesem Augenblick den magis chen 
EinfluB, den dieser Menschenfiihrer ausiibt. ..• c) E. Voegelin, Die politi
schen Religionen, Wicn 1938, Stockholm 21939, analysierte den NS im 
Jahre 1958 als »politische Religion«; in der Miinchcner Vorlesung »Die 
deutsche Universitiit und die Ordnung der deutschen Gesellschaft« (in: 
»Die deutsche Universitat im dritten Reich. Eine Vortragsreihe der Univcr
sitat Miinchen«, 1966, 245-282) wird diese Analyse fortgesetzt, vgl. Anm. 
27. Die wichtigen Dissertationen von Von dung und Grieswelle bauen z.T. 
aufVoegelins Ansatzen auf. 

9 V. Klemperer, a.a.O., 52, 45, 50, 152, 140f., 142. Zu NS als Religion vgl. ebd. 
113, 133f. 

10 II., Berlin, 2.2.1934 (vor den Gauleitern). 
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Tausenden akkrnnuliertl1 sieh in jedem einzelnen. Der Mann, der 
zweifelnd und schwankend eine solche Versammlung betritt, verHifit 
sie innerlich gefestigt: er ist zum Mitglied einer Gemeinschaft ge
worden« 12. Wie wurde das praktiziert? 

Wodurch wurde ein Begeisterungssturm - »fast 10 Minuten lang«, 
beobachtet Gobbels -, die »wilden Kundgebungen«, der »unbe
schreibliche Tarnnel der Verzuckung« erzeugt13? 

1st Mystik Suggestion? oder Suggestion eine ,Art von Mystik<? 

1.1.3 Die Hauptbeteiligten waren sieh in wechselseitigem Anpassen 
und Uberbieten, Absetzen und Profilieren14 dieser Affinitat und 
Konkurrenz bewullt15• Zu Beginn der dreilliger Jahre solI Hitler, so 
uberliefert Rauschning16, gesagt haben: »Wir sind auch eine Kir
che«. Die Bekenntnissynode der evangelischen Kirche bezeiehnet 
den Nationalsozialismus ausdrucklich als eine »neue Religion«17: 
.Wir sehen unser Yolk von einer ttidlichen Gefahr bedroht. Die 
Gefahr besteht in einer neuen Religion .... Die neue Religion ist eine 
Auflehnung gegen das erste Gebot«. 

Die Kampfsituation belastet die religionsgeschichtliche For
schung, die nieht von einer wertenden Scheidung von Religion, 
AbfaIl, Pseudo-Religion ausgehen kann, sondern aIle Synkretismen, 
Sekten, Ketzereien, Schismata, Schwarmertrnn erforschen mull wie 
die zugehorigen Orthodoxien. Nicht selten ist uberdies die Ortho
doxie nichts anderes als eine siegreiehe Sekte, wahrend die - im 
historischen Sinne - ,orthodoxe< Gruppe im Laufe der Entwicklung 
isoliert und damit zur ,Sekte< wird. So wurde etwa das orthodoxe 

11 Einsprengsel des technokratischen Jargons, der den psychologischen 
(Suggestion) und religiiisen (Begeisterung, Rausch, Zauber, Zweifel, Ge
meinschaft) Ausdriicken den Duft des 20. Jh.s spendet. Vgl. u. 1.2. 

12 H., Mein Kampf, 535ff.: Wirkung von Massenversammlungen. - Vgl. D. 
Grieswelle, a.a.O., 63-72: .Hitlers Theorie in ,Mein Kampf«. 

13 Giibbels, Berlin, 22.2. 1932 (nach Giibbels' Rede zur Kandidatur Hitlers). 
14 Hierzu gehiirt der scharfe Antiklerikalismus der NS-Fiihrer. Vgl. z.B. einen 

Brief Himmlers an einen SS-Sturmbannfiihrer, der eine SS-Eheweihe vor
genommen hatte: •... Ich habe Sie damals ... versetzt, da Sie sich selbst und 
damit auch andere zu dem Typ von PfatTen entwickeiten, den wir ja gerade 
dem deutschen Volke ersparen wollen. PfatTe ist, wer berufsmiiJ3ig bei 
Geburt, Hochzeit und Tod sowie bei Feierstunden als Redner auftritt, es 
heute vielleicht ganz ordentlich macht, in spiitestens 10,20 oder 30 Jahren 
daraus einen neuen Beruf entwickelt und dem deutschen Yolk, wenn wir 
vielleicht glucklich die christlichen Pfaffen los sein werden, neue, niimlich 
SS- oder Parteipfaffen auf diese Art begrundet und entwickeit.« Abgedruckt 
bei H. Heiber (Hrsg.), Reichsfiihrer! Briefe an und von Himmler, Munchen 
1970,94. Ich verdanke diesen Hinweis G. Kehrer. 

15 Zum -Mythos des 20. Jahrhunderts«, -Brauner Kult., .Orden unterm Toten
kopf. vgl. auch V. Klemperer, a.a.O. passim. 

16 H. Rauschning, Gespriiche mit Hitler, (1940) 21973, 54. 
17 Botschaft der Bekenntnissynode der Evangelischen Kirche: 4.-5.3. 1935; 

Text aus: R. Kuhnl, Faschismus, 457. 
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Judenchristentum in den Augen der >westlichen< GroBkirchen zur 
Sekte, weil es deren Neuerungen nicht mitmachte. 

Unter religionsgeschichtlichem Aspekt ist daher die national so
zialistische Bewegung auch als chiliastische Bewegung zu unter
suchen, als Sonderfall neuzeitlicher Messianismen oder politi scher 
Erweckungsbewegungen 18. 

Die Kampfsituation erzwang freilich klare Fronten und apologe
tische Formen. Burke wollte in seinem hellsichtigen Essay iiber die 
Rhetorik in Hitlers »Mein Kampf« zeigen, aus welchem Quell »die 
Nazis ihren Zauber sChtipfen«19; natiirlich ist es »ein kruder Zau
ber«, aber war er deshalb weniger wirksam? Hitler sagte es genauso, 
nur eben positiv20: 

»Nur das Vorhandensein eines solchen, mit dem magischen Zau
ber eines Mekka oder Rom umgebenen Ortes kann auf die Dauer 
einer Bewegung die Kraft schenken, die in der inneren Einheit und 
der Anerkennung einer diese Einheit reprasentierenden21 Spitze 
begriindet liegt.« 

Was ist, von der verqueren Sprache einmal abgesehen, »krude« 
daran? 

In Hitlers Gebrauch von Ausdriicken wie Zauber und Teufel, Blut 
und Einheit, Opfer und »arische Demut« sieht Burke eine »Mate
rialisierung einer religiOsen Vorstellung«22: »Hitlers Denkschemata 
sind nichts anderes als pervertierte oder karikierte Formen religiO
sen Denkens«23. Hitler habe eine so groBe Wirkung gehabt, »weil er 
sich auf eine Bastardisierung urspriinglich theologischer Denksche
mata stiitzt«24; er habe »religiOse Vorstellungen pervertiert«25. 

Und fast angstlich, man ktinnte seine Kritik des »MiBbrauchs« fiir 
eine Kritik der Religion nehmen, betont Burke26 : »1m rechten Begriff 

18 Zu dieser Forschungsrichtung vgl. M. Laubscher, Krise und Evolution, in: 
P. Eicher, Gottesvorsteliung und Geselischafisentwicklung, Miinchen, 1979 
(Forum Religionswissenschafi; Bd. 1), 151-147 (Literatur zu Miihlmann, 
Lanternari, Talmon u.a.). 

19 K. Burke, a.a.O. 8. 
20 H., Mein Kampf, 581; zitiert von K. Burke, a.a.O. 
21 Zum Begriff der Repriisentation - Hitler sagt auch Inkarnation, Verkarpe

rung u.ii. - s. u. §4.2. 
22 K. Burke, a.a.O. 9 (pattern); vgl. ebd. 20: »theologisches Denkschema«. 
25 Ebd. 14; vgl. ebd. 22: .eine frappierende Verzerrung theologischen Den

kens«. 
24 Ebd.55. 
25 Ebd. 16; vgl. ebd. 17: die Verschiebung von 'aligemeiner Menschenwiirde< 

zu ,Wiirde des Ariers< sei eine »sinistre siikularisierte Umkehrung der 
christlichen Theologie«. Das ist gewi13 richtig, was immer hier »siikulari
siert. bedeuten mage; doch erwartet der sympathisierende Leser einen 
Hinweis auf Stichworte wie Erwiihlung, Berufung, Bund, Priidestination 
u.ii. 

26 Ebd.55. 
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der Religion ist nichts enthalten, was einen faschistischen Staat 
fordert. Doch von der Religion, die mil3braucht wird, fiihrt vieles 
zum Faschismus.« 

Die Kategorie des ,MiI3brauchs< ist, zumal in einer Kampfsitua
tion, niitig. Als wissenschaftliche ist sie fiir den Religionshistoriker, 
der das Privileg genie13t, nieht in einer solchen Situation zu leben, 
nieht ausreichend.27 

Die ungenaue und unaufgekHirte Benutzung von religionsge
schichtlichen und theologischen Ausdriicken kann zu einer unbeab
sichtigten Fortschreibung des nationalsozialistischen Jargons fiih
ren, eine zusiitzliche Mystifikation bewirken und so gegenwarts
und sachbezogene Religionskritik ersticken. 

1.2LTI 

Gegenstand der Untersuchung ist, was Victor Klemperer sich einst 
durch Obersetzung in den abendliindischen Wissenschaftsjargon 
nebst obligater Abkiirzung ertriiglich machte: lingua tertii imperii. 

27 a) Analoges gilt fUr einen zentralen Ausdruek in F. Heers materialreichem 
und engagiertem Werk iiber den Glauben des A. Hitler: Die »brachliegen
den Glaubenskriifte«, d.h. die von den orthodoxen, erstarrten GroOkirchen 
vernachliissigten rcligiiiscn Kriifte des Volkes, der Unterschichten, der 
Tiefe, werden vom NS »mobilisiert«; vgl. F. Heer, Glaube 278,369 u.o. Das 
Nachwort (599) formuliert die These: »A.H. hat Potentiale ciner Glaubens
bereitschaft ... zu gliiubigem Einsatz I!l der ganzen Existenz fUr sich zu 
mobilisieren I!l vermocht, die braehlagen.« Die Theologie schuf einen 
»riesenhaften Leerraum ... , den II. ohne Widerstand, ja nieht sellen von 
Theologen selbst eingeladcn, besetzen [!l konnte.« - Die Voraussetzung 
von »religiosen Potentialcn« an sieh ist mir fragwiirdig. Woher kommen 
diese Potentiale, woraus bestehen sic? Welcher hurrur vacui steht hinter 
dem so auffiillig militanten Ausdruek »Leerraum besetzen«? 
b) E. Voegelin, Die politis chen Religionen 63, definiert: »Die innerwelt
liche Religiositiit, die das KolJektivum, sei es die Menschheit, das Volk, dic 
Klasse, die Rasse oder den Staat als realissimum erlebt, ist Abfall von Gott; 
und manchc christliehen Denker lehnen es darum ab, die innerweltliche 
politisehe Religion mit der Geistreligion des Christentums auch nur 
sprachlich auf eine Stufe zu stelJen; sie sprechen von Diimonologic im 
Gegensatz zum GoUesglauben, oder von einem Glauben, der Menschen
werk ist, einer 'mystique humaine<, zum Unterschied vom wahren Glau
ben.« Dieser (theologischen) Sprachregelung - vgl. 1.1.1 zu W. Kiinneth
liegt die Gleichsetzung von Christentum mit Religion zugrunde: Bur die 
christliehe ist 'eigentliche< Religion. Dieselbe argumentatorische Funk
lion hat die scheinbar entgegengesetzte Formulierung, das Christentum 
sei keine Religion. Fiir Religionswissensehaft und Religionsgeschichte 
konnen diese Werturteile niGht so leicht Kategorien der Deskription und 
Analyse werden. Auch die Begriffe innerweitlich/auOerweitlich, imma
nentltranszl'ndent sind zu ungenau, urn 'eigentliche< Religion von ,Er
satzreligionen < zu scheiden: 1st die Religion Homers ,immanent<, also cine 
Ersatzreligion? Aueh der Begriff ,Siikularisation< kannm.E. auch in die
sem Zusammenhang nur mit groOter Vorsicht gebraucht werden. 
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Wir fragen: Weshalb wurden die »ungewohnlichen Wendungen« (J. 
Fest) so glatt rezipiert? 

Oder - weniger akademisch: Wie spricht ein »stigmatisierter 
Oberkellner«, ein »rhetorischer Lustmorder«28? 

Ein kurzer Text yom Typ >Rede an die alten Kampfer< wird unter 
besonderer Beriicksichtigung eines Teiles seiner religiosen Sprache 
interpretiert. Hitlers religiOse Sprachc ist vielgestaltig. Durch Zi
tate, Paraphrasen und Anspielungen auf das Neue Testament gehort 
ein Teil dieser Sprachschicht in die Wirkungsgeschichte der Bibel29 . 
Die mystische Sprache, auf die wir uns hier beschranken, ist vor 
allem durch die chiliastische, apokalyptisch-eschatologische'o zu 
erganzen:» ... Begreift die Zeichen der Zeit. Unser alter Widersacher 
... er versucht, - nicht bei uns, aber urn uns - sich zu regen .... 
(Aber) Man soli sich in uns nicht tauschen! (LanganhaJtende, be
geisterte Heilrufe) Wir sind bereit zu jeder Stunde! (Erneute, to
sende Beifallskundgebungen).«31 

Bei der Beschrankung auf die religiOse Sprachschicht ist nicht zu 
vergessen, daB Hitler in vielen Zungen sprach. Er verfiigt iiber ein 
Repertoire verschiedener Fachsprachen, kennt Spezialausdriicke 
und Zahlen; gericrt sich als Fachmann, der bis ins Detail blickt, vor 
allem im Kriegswesen, aber auch in Wirtschaft und Architektur, wo 
er dann seine Asthetik und Kunstgeschichte anbringen kann. Je 
nach Bedarfbedient er sich der Sondersprachen: 
- des militarischcn Jargons: Hitler ist der unbekannte Soldat des 

ersten Weltkriegs32, der freilich schon den Marschallstab im Tor-

28 Quel\e dieser Bezeichnungen bei J. Fest, a.a.O. 76. Hitlers Rhetorik als 
sexuelle Ersatzhandlung ist anschaulich (mit Bildern) gesehildcrt von 
Fest, 448. 

29 M. Domarus hat bereits 1961 in Anmerkungen einige NT-Stel\en, die Hitler 
imitierte, angegeben; sie wnrden von E Beer, Glaube, tibernommen und 
erganzt. Eine SpeziaJarbeit tiber Hitler und die Bibel kenne ieh nieht. Vgl. 
Heer, 25f.: Das .Johannes-Evangelium sei besonders bei deutseh-nationa
len Pastoren des 19. Jh.s beliebt gewesen. 

30 Va diese Spraehe sich inhaltlieh auf die Thematik >1etzte< Katastrophen 
bezieht, schein! die Bezeichnung 'eschatologisch< treffender. 

31 H., Niirnberg 1936, E. 62. - Die ehristlichen ,Vorlagen < sind bekannt: »Euer 
Widersacher, der Teufel, geht umher ... widersteht ihm im Glauben fest.« 
(1 Petro 5, 8f.) - »Tauschet euch nicht! Gott laflt seiner nicht spotten.« (Sal. 
6,7) - »Wachet, denn ihr wiflt weder den Tag noch die Stunde!« (Mt. 24, 42) 
- »Zeichen der Zeit« (Mt. 16,3) - »Die Zeichen der Endzeit« (Mk. 13,4); vgl. 
die modernistische (techuologische?) Fassung bei J. Giibbels: »Signale der 
ueuen Zeit«. » ... sieh zu regen«; scine Fesselll zu sprengen (die Titanen der 
Ullterwelt, die Riesen im Muspilli). - Vgl. Hitler, ebd. 25: »in letzter 
Stullde«; 27: »eine unertragliehe Spannung liegt tiber den Viilkern«; vgl. 
dazu Mt. 24, 8 tiber die eschatologischen Weheu; 59: »die griiflte Kata
strophe« ktindigt sich all; 54, 69ff., 79, 85: »Kampf gegen Tod und Teufel«, 
u.a.m. 

32 H., Niirnberg 1936, E. 82, vgl. ebd. 80. 
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nister trug, der »Tronunler« der Bewegung; hierher gehoren vor 
allem folgende Wortfelder: Befehl/Gehorsam; Zucht, Disziplin; 
Ehre, Treue, Tapferkeit, der tapfere Mut (Gegensatz: »die bloJ3e 
Klugheit«)33; Wache; Verrat, Feigheit; brutalste Entschlossenheit; 
sein und seiner Treuen Kampfergeist wird geriihmt; »zur Wehr 
setzen, schlagen und vernichten (oder: ausrotten)« - heillt es 
inuner wieder; 

- der technisch-mechanistischen Sprache34 : ankurbeln, einstellen, 
gleichschalten, auslasten, spuren - wohl auch 'einspielen< (z.B. 
»eingespielte Verwaltung«); 

- der Sprache von Historikern und Philosophen: »visioniir« iiber
blickt er die Zeiten, zieht als »Prophet« die richtigen Schliisse und 
ordnet die Zukunft; er blickt in die Tiefe, ihm fallen die histori
schen Parallel en ein, so etwa zu dem englischen Parlamentarier, 
der 1936 den Boischewismus verharmlost, ein Prototyp in dem 
Wiener Humanisten des 15. Jahrhunderts, der »die Absicht des 
Mohanunedanismus, in Europa sich auszubreiten«, einfach abge
stritten habe35. 

2 Hitler, Beim Appell der politischen Leiter, 
Nilrnberg 11.9. 1936 

2.1 Die Situation 

2.1.1 Der »Parteitag der Ehre« in Niirnberg (8.-14.9. 1936)36 hatte 
viel zu feiern. Durch die Besetzung des Rheinlandes (7.3.) war die 
,Schmach von Versailles< getilgt. In den Neuwahlen zum Reichstag 
(29.3.) hatte das Volk Gelegenheit gehabt, der Regierungspolitik 
»seine feierliche Zustinunung erteilen zu konnen«37. Die olympi
schen Spiele in Garmisch-Partenkirchen und Berlin (Februar und 
August) hatten internationales Renonunee eingebracht38. Hitler ver
handelt mit England iiber Riistungsbeschriinkung, schlieJ3t ein Ab
konunen mit Osterreich (11. Juli), interveniert im spanischen Biir
gerkrieg (19.7.), schmiedet die Achse Rom-Berlin. Die ErhOhung der 
erst kurz zuvor eingefiihrten Wehrpflicht aufzwei Jahre (24. August) 

33 H., ebd. 81. 
34 V. Klemperer, a.a.O. 182fT. 
35 H., Niirnberg 1936; E. 76. - .Prophet«: E. 14f., 29, 50, 74. 
36 Programm in E. 5-8; vgl. D. 636-647; F. Heer, G1aube 307ff.; J. Fest, a.a.O. 

668ff. 
37 H., 7.3.1936; D. 597, 617. 
38 H., Niirnberg 1936, E. 15: .Olympische Feier edelster Menschlichkeit«; vgl. 

ebd. 66; die Olympiade tritt auffallig in den Hintergrund; Hitler plante eine 
.nationale Olympiade« (D. 657). 
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gibt dem Parteitag das Stichwort »Erziehung der Jugend«39. Mit der 
Ernennung Himmlers ZUlli Chef der deutschen Polizel (17. Juni) 
wird die innenpolitische Machtergreifung abgeschlossen. 

2.1.2 Hitlers Parteitag gibt jedem einzelnen Teilnehmer Anerken
nung, Stolz, Selbstbewufitsein. Der FUhrer lobt und rulunt; er hat 
alIes lieb40: seine Jugend, seine alten Kampfer, seine Frauen nebst 
deren Kindern, das deutsche Volk. Er sagt ihnen, wie groB, stark, 
ordentlich, einig sie wieder sind. Aber er sagt ihnen auch, daB es 
ohne Opfer und Kampf auch in Zukunft nicht abgehen wird. Die 
politischen Andeutungen in Hitlers Proklamation (E. 11 ff.) zielen 
auf Expansion, auf Gewinn von Menschen und Raum. Immerwieder 
die Klage, 136 Menschen pro Quadratkilometer bedeuteten "Uberbe
volkerung«; die Lebensmittelerzeugung konne nieht erhoht werden, 
das letzte Moor, die letzte Heide seien kultiviert: Deutschland konne 
»nieht auf die Losung seiner kolonialen Forderungen verzichten«41. 
Andererseits solI der Bevolkerungszuwachs - »natlirlichste Frucht
barkeit der Nation« (E. 21) - gesteigert werden. 

Das neue Wirtschaftsprogramm, das Deutschland binnen vier 
Jahren von den Rohstoffen des Auslandes unabhangig machen 
wird42, solI die Menschenmassen beschaftigen, die nach AbschluB 
der Aufrustung freiwerden. 

Eine Beschaftigung mit Krieg war damals bereits vorgesehen, nur 
der Zeitpunkt war noch offen; auf diese Weise konnte Hitler sich 
ruhmen, er werde die Arbeitslosenzahl weiter senken43. Wahrend 
die Reden der ersten Tage ganz auf »groBe Familie« und »verschwo
rene Gemeinschaft«44 gestimmt sind, auf »Liebhaben« und Stolz, ist 
die »SchluBrede des Fuhrers auf dem Kongress« (E. 66-83) eine 
lange und Z. T. scharfe Auseinandersetzung mit dem »jiidischen Bol
schewismus« und den Demokraten. Jetzt werden statt der fami
Jiaren, statt der erotischen und mystischen Tone eschatologische 
Xngste45 aufgerufen und Aggression vorbereitet. 

2.1.3 Der Parteitag 1936 war ein Fest wie kaum einer vorher oder 
nachher, deren Stimmung durch innenpolitische oder militarische 
Ereignisse getriibt war. 

39 Am 1.12. 1936 wurde das »Gesetz tiber die Hitlerjugend« verabschiedet, D. 
657. - »Erziehung«: vgl. H., Ntirnberg 1936, E. 49: 5Hf.: »Bei der Feier
stunde der Hitlerjugend«. 

40 E. 45: 65: vgl. u. 4.2.5. 
41 E.17,22. 
42 E. 21: Neuaufbau einer groBen deutschen Rohstoffindustrie. 
43 E. 13: von 6 auf 1 Million. 
44 E.85. 
45 Vgl. Anm. 51. 
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Das Ritual dieser »Feste«46, Feier- und Weihestunden47, des »wahr
haften Gottesdienstes« ist oft beschrieben und analysiert worden48• 

Der nachtliche Appell der politis chen Leiter war besonders feier
lich: 

"Erhebend die unvergleichliche Weihestunde der politischen Leiter 
auf der Zeppelinwiese, wo 25000 Fahnen (!) vor dem Fuhrer auf
marschierten. Der Fuhrer ergriffnach der Gefallenenehrung49 auch 
hier das Wort. Die nachtliche Kundgebung war ein machtvolles 
Bekenntnis der Gefolgschaftstreue des politischen Fuhrerkorps der 
Bewegung fUr AdolfHitler«5o. 

Das Zeppelinfeld war die groOte Feierstatte: 100000 auf den Wall
tribiinen, die das Feld im Rechteck umgaben, 140000 auf dem Feld 
selbst. Auf einer Seite des Rechtecks eine gigantische Imitation des 
Pergamonaltars: 390m Treppe, von weiBen Kolonnaden abgeschlos
sen, flankiert von zwei machtigen Eckbastionen, auf denen Flam
menschalen standen. Auf den drei anderen Seiten Fahnenwalder. 
Alles angestrahlt, die Fahnen leuchten in die Nacht51 . 

Die Ansprache Hitlers gehort zu einem festen Typ: ,Rede an die 
alte Garde<. Stehender Topos ist der Ruckblick auf die »ersten An
hanger« (Berufungstopik) und die Verfolgungen52 : 

46 H., Niirnberg 1956, E. 47. 
47 E. 51ff.: »Feierstunde der Hitlerjugend«. 
48 K. Vondung, Magie und Manipulation, bes. 81ff.; H.J. Gamm, KuIt 53ff. mit 

Abbildungen; 109ff. (uach H. Frank); D. Grieswelle, 115ff.: »Die national
sozialistische MassenveranstaItung«; R. Bollmus, Das Amt Rosenberg ... 
1970, 66f. - »Wahrhafter Gottesdienst« s. Anm. 50. 

49 VgJ. u. 4.2.3: »Mystik und TotenkuIt«. 
50 E. 6. - VgJ. ebd., Niirnberg 1955, 45: »eine Feierstunde, die fUr 100000 

Menschen, ... , zu einer Stunde wahrhaften Gottesdienstes wurde, zu einer 
Stunde, in der der deutsche Mensch, die deutsche Seele sich neue Formen 
ihrer Darstellung geschaffen haben.« - H., Niirnberg 1957, E. 97: »Was uns 
in diesen Wochen manches Mal fast erschiitterte, war das weltanschau
lich-volkliche GIaubensbekenntnis einer neuen Generation, und after als 
einmal standen hier wohl Hunderttausende nicht mehr unter dem Ein
druck einer politischen Kundgebung, sondern im Banne eines tiefen Ge
betes!« 

51 K. Von dung, Magie 151, mit Hinweisen auf den Architekten der Anlage, A. 
Speer (Erinnerungen, 1969, 63ff.). VgJ. den Bericht iiber den Appell der 
politischen Leiter vom 10.9. 1937 im »Niederelbischen TageblaU« vom 
12.9.1937, bei H.J. Gamm, Kult 55f.: » ... ein gewaltiger gotischer Dom aus 
Licht ... Das Schwurlied steigt auf in den unendlichen Lichtkegel. Die 
Ordensschiiler [sc. der Ordensburg Vogelsang] singen es. Es ist wie eine 
groDe Andacht .• VgJ. das Niederelbische Tageblatt vom 11.9. 1936 (bei 
Gamm, ebd. 112f.) zum Fackelzug der 20000 politischen Leiter. 

52 H., Niirnberg 1935, E. 48ff.; vgJ. 3.3.1. 



238 RELIGIONSGESCHICHTE DEUTSCHLANDS 1M 20. JAHRIIUNDERT 

»Ihr aber, Ihr seid jene Garde gewesen, die einst gHiubigen Herzens 
mir folgte. Ihr seid meine ersten Anhiinger gewesen, die an mieh 
geglaubt haben.« 

Hierin ist ein besonderes Verhiiltnis begrundet, das Hitler oft »in 
ungew6hnliehen Wendungen« evoziert53 : 

),Ieh habe eueh kennengelernt. 
Ieh weill: Alles was ihr seid, seid ihr dureh mieh, 
und alles, was ieh bin, bin ieh nur dureh eueh allein.« 

Das Vokabular (kennen - wissen), der eng gefiihrte Parallelismus 
(ich/ihr) mit Steigerung (allein), die Hiiufung von Formalpartikeln 
(leeren Worten, Pronomina, 'sein<) weisen aufjohanneisehen Stil: 

»An demselben Tage werdet ihr erkennen, 
daB ieh in meinem Vater bin 
und ihr in mir 
und ich in eueh.«54 

2.2 Der Text55 

[ ... J (sturmiseher Beifall der Hunderttausende) 

(c. 5) 
1. So wie wir hier zusammengefaflt sind, 

ist heute das deutsehe Yolk zusammengesehlossen. 
2. So wie Sie hier, meine Fahnentriiger, in Kolonnen einmarsehiert 

sind, 
so ist in Kolonnen geordnet unter Ihren Fahnen 

und hinter Ihren Fahnen das deutsche Valko 

3. Was in diesen vier Jahren geleistet wurde an Wunderbarem, 
das konnte ieh in der diesmaligen Proklamation 

dem deutschen Volke wieder zum BewuBtsein bringen. 

55 H., Berlin, 50.1. 1956 (SA), D. 570; D. hat die neutestamentlichen Stell en 
bereits notiert. 

54 Joh. 14,20 (nicht 21). 
55 H. Nurnberg 1956, E. 48 (Ausziige bei D. 656ff.; 641; Ausziige bei J. Fest, 

a.a.O. 706; F. Heer, a.a.O. 514f.). Der Text nach dem Niederelbischen 
Tageblatt (abgekiirzt N.T.) vom 12.9. 1956 auch bei H.J. Gamm, a.a.O. 
195-197. D. pflegt »riihrselige« Stellen auszulassen (z.B. S. 614), Ullter dem 
Gesichtspunkt seiner Sammlung mit Recht; gerade in diesen vermeintlich 
riihrseligen Stell en (E. 49 u.ii.) ist jedoch die religiOse Sprachschicht 
besonders ausgepragt. D. hat bereits treffend auf Joh 20, 19-52 und Lk 7, 
22-25 verwiesen. 
Die hier verwendete Kapitelzahlung (c.) beruht auf den (nicht nume
rierten) Absatzen der Eherbroschiire (E.), die Satzzahlung (S.) auf der dort 
gegebenen Jnterpunktion. Sperrungen (kursiv wiedergegeben) wie in der 
Vorlage. 
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4. Was aus dem deutsehen Mensehen wurde, 
das kommt uns wieder zum Bewufltsein 

bei diesem Fest. 

5. Welch ein Geist hat von unserem Volk Besitz ergrifjen! 
6. Wie ist es wieder stolz und miinnlieh geworden, 

wie hat es aile Miiehte der Zersetzung, 
des Zerfalls 
und der Unwurdigkeit 
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uberwunden und wieder den Weg zu seiner Ehre eingesehla
gent 

7. Wie konnen wir heute wieder stolz sein auf unser Volk! 

8. Wenn sieh aber dieses Wunder der Erneuerung 
in unserem Volke vollzogen hat, 

dann, meine Kampfgenossen, ist es nieht 
das Gesehenk des Himmels fUr Unwiirdige gewesen. 

(c. 6) 
Niemals ist janatischer 

hingebungsvol!er 
aujopjerungsbereiter 

um die Wiederaujerstehung 
eines Volkes gerungen worden als durch unsere Bewegung 
in diesen zuruckliegenden 18 lahren! (Stiirmisehe Zustimmung.) 

(c. 7) 
1. Wir haben gerungen urn unser Yolk 

urn die Seele der Millionen unserer Arbeiter 
unserer Bauern 
unserer Burger. 

2. Wir haben gerungen, wie man nur kiimpfen kann urn das kost
bare56 Gut, das es auf dieser Welt zu geben vermag! 

5. Was ist eingesetzt worden in diesen Jahren 
an FleW, an Opfern, an Hingebung, an Fanatismus, an Todes

veraehtung! 
4. Und wenn dies alles zum Erfolg wurde,57 

dann nieht nur, weil ieh euer Fiihrer war 
sondern wei! ihr meine Gejolgschajt gewesen seid. 

(Begeisterte Jubelstiirme). 

56 Gemeint: »kostbarste«, s. Tr., N.T., V.B., E/B. 
57 Dieselbe Konstruktion des Schlul3satzes in c. 5, S. 8. 
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(c. 8) 
1. Wie fUhlen wir nieht wieder in dieser Stunde das Wunder, 

das uns zusammenfiihrte! 
2. Ihr habt einst die Stimme eines Mannes vernornmen, 

und sie schlug an eure Herzen, 
sie hat euch geweckt, 

und ihr seid dieser Stirnme gefolgt. 
3. Ihr seid ihr jahrelang nachgegangen, 

ohne den Trager der Stirnme auch nur gesehen zu haben; 
ihr habt nur eine Stimme gehart 
und seid ihr gefolgt.58 

(c. 9) 
1. Wenn wir uns hier treffen, 

dann erfiillt aIle das Wunder same dieses Zusarnmen
kornmens. 

2. Nicht jeder von euch sieht mich, 
und nicht jeden von euch sehe ich. 

3. Aber ich fiihle euch, und ihr fiihlt mieh! [3.1 Wir sind jetzt eins. 
(Tiefe Bewegung)]59 

4. Es ist der Glaube an unser Volk, 
der uns kleine ilIenschen grojJ gemacht hat,60 
der uns arme Menschen reich gemacht hat, 
der uns wankende, mutlose, angstliche Menschen 

tapfer und mutig gemacht hat; 
der uns Irrende sehend machte 
und der uns zusammenj"ilgte! 

(c. 10) 
1. So kornmt ihr aus euren kleinen Darfern, 

aus euren Marktflecken, 
aus euren Stadten, 
aus Gruben und Fabriken,61 
vom Pflug hinweg 

an einem Tag 
in diese Stadt. 

2. Ihr kommt ... , urn einmal das Gefiihl zu bekornmen: 

58 c. 8, 3 nicht im N.T., aber in Tr., E. und Y.B. 
59 c. 9, 3.1, nicht bei E/R, E/S und E/B, aber in Y.B. und N.T. Eine wohl noch 

hoher stilisierte Fassung bietet Tr.: .Wir sind jetzt Eines.« Diese Schrei
bung beruht vermutlich auf dem Parteitagsprotokoll, s. hier 6. 

60 Vgl. Lk. 7,22f. 
61 Beachte: ohne: .euren«! 
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3. Nun sind wir beisammen, 
sind bei ihm, und er bei uns, 
und wir sind jetzt Deutschland. 

(Eine Welle der Begeisterung geht uber das Feld.) 
4. Es ist ein so herrliches BewulHsein, daB wir hier als die 

Vertreter der deutschen Nation nun versammelt sind, 
und aile wissen: 

5. Diese 140000 haben nur einen Sinn 
und ihr Herz hat einen Schlag, 
sie denken aile an das gleiche. 

6. Das ist die Kraftquelle unserer Bewegung, 
die uns durch aile Schicksale hindurch leitete 
und hinwies62 zu dem Ziele, nach dem wir streben 

und das sich zu erfUllen im Begriffe ist. 

(c. 11) 
Es ist etwas Wunderbares fUr mich, euer Fuhrer sein zu konnen. 

(c. 12) 
Wer kann stolzer sein auf seine Gefolgschaft als der, 

der weiB, daB diese Gefolgschaft nichts bewegt hat, 
als reinster Idealismus! 

(c. 13) 
Was hat euch in meinen Bann gezwungen?« 

3 Sprache, Stil, Gattung 

3.1 Rhetorische und syntaktische Mittel 
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Die Schreibweise nach Kola und Kommata (Satzen, Satzteilen, Satz
gliedern) soli den Bau des Textes sichtbar machen63 . Charakte
ristisch fUr die zitierte Partie sind die zahlreichen und mannigfalti
gen Wiederholungen lind Parallelismen64 , Antithese (z.B. 9,4), Ana
pher (z.B. 7, 1) und Epiphora (z.B. 8, 2; 9, 4), Chiasmus (z.B. 9,2/3) 
und Anadip\ose (z.B. 6; 7, 1.2)65. Haufungen und Reihen66 sind oft 

62 N. T.: hinzieht. 
63 K Norden, Die antike Kunstprosa 2/'190911915, 41 ff. u.u. 
64 H. Lausbcrg, Rhctorik §§608ff. Eine vollstiindige rhetorische Analyse der 

Partie ist hier nieht beabsichtigt. 
65 Antithese: II. Lausberg, a.a.O. 787ff.; Anapher: ebd. §629f.; Epipher: ebd. 

§631; Anadiplose: ebd. §618f.; »Niemals ist ... gerungen worden ... Wir 
habcn gerungen ... Wir haben gerungen ... « (6; 7,1.2). 

66 Z.B. 9, 4; s'ynon'ymia, enumeratio. Lausberg, a.a.O. §650ff. 



242 RELIGIONSGESCHICHTE DEUTSCHLANDS 1M 20. JAHRHUNDERT 

triadisch gebaut67; das letzte Glied bringt eine Steigerung68. Die 
Reihen sind asyndetisch oder polysyndetisch69. Die Wiederholun
gen am Ende der Kola bilden gelegentlich (syntaktische) Reime70. 
Die Anaphern erzeugen den sprachlichen Anschein von Zusammen
hang und Gliederung: 

So wie ... , ist ... So wie ... , so ist ... 
Was ... , das ... Was ... , das ... 

Vorangestellte Priidikate geben liturgischen Klang (z.B. 7, 1.2.3). 
Die Syntax ist einfach. Relativ kurze Glieder werden durch ein

fache logische Partikeln gereiht. Hypotaxe ist gemieden71. Zahl
reiche Ausrufe und (rhetorische) Fragen72 dringen dem Horer un
mittelbar ans Herz und entlocken immer wieder »Stiirme der Zu
stimmung«. 

Die Partie ist Anrede - »ihr«, »euch«. Das Publikum wird ein
bezogen: immer wieder heWt es »wir«, »uns«. Der Redner gibt sich 
als Sprachrohr des Publikurns. Auf einem Hohepunkt spricht - in der 
Form einer sennocinatio73 - das Publikum selbst aus dem Munde des 
Redners (10, 2f.): 

»Ihr kommt, urn einmal das Gefiihl zu haben: 
Nun sind wir beisammen, sind bei ihm, 
und er bei uns ... « 

Zweigliedrige Siitze vom Typ >wir sind bei ihm / er ist bei uns' sind 
besonders auffiillig: 

»nicht jeder von euch siehtmich, 
und nicht jeden von euch sehe ich.«74 

67 Z.B. 5, 6; 7,1; 8, 2 (3+1 Glied); 10,3.5; u.o. 
68 Gradatio: Lausberg, a.a.D. § 623; z.B. 7, 3. 
69 7,3; 9, 4; 10, 1, bzw. 8, 2.3. 
70 Homoioteleuta; z.B. 8: geweckt - gefolgt; gehort - gefolgt; 9, 4: gemacht hat 

-g.h. -g.h. 
71 Korrelation (so - wie): 5, 1.2 (vgl. c. 2); hypothetisch: 5, 8; 7, 4; 9, 1 (die 

sprachliche Form tiiuscht eine logische Bedingung oft nur vor); kausal: 7, 
4; final: 10,2; daB: 10,4; 12; relativ: 5, 3.4; 7,2; 8, 1; 10,6; 12. 

72 Exclamatio:Lausberg, a.a.D. §809; z.B. 5, 5.6.7; 7, 3; 12. - Frage (vgl. ebd. 
§ 766-779): z.B. 12; 13. 

73 Lausberg, a.a.D. §820ff.; ebenso 10, 4f.: » ••• und aile wissen: Diese 
140000 ... '. Der hier vorliegende Fall wird von Quintilian (9,2, 30) folgen
dermaBen beschrieben: »his et adversariorum cogitationes velut secum 
loquentium protrahimus, qui tamen ita demum a fide non abhorrent, si ea 
locutos finxerimus, quae cogitasse eos non sit absurdum .• - Die Figur 
beruht auf der animi coniectura, einer Vermutung iiber die seelische 
Disposition des Publikums (Lausberg ebd. § 154). 

74 9,2; vgl. 5,1.2. - Der Satz 9, 2 richtet sich vielleicht an das Radiopublikum, 
das durch dieses - damals noch relativ neue Medium - in die Feier 
einbezogen werden konnte. 
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Subjekt und Objekt sind chiastisch (kreuzweis) gestellt. Der fol
gende Satz wechselt zum Parallelismus: 

»Aber ich fUhle euch, 
und ihr fUhlt mich!« 

Die reziproke Formulierung und der Inhalt des Satzes erzeugen 
GefUhle von Beieinandersein, Gemeinsehaft, Einheit. Nach Form 
und Gedanken vergleichbar ist das Wort des johanneischen Jesus an 
den unglaubigen Thomas75 : 

.Wei! du mich gesehen hast, glaubst du? 
Selig, die nicht Sehenden und (doch) Glaubenden.« 

Der Appell an das GefUhl der Gemeinschaft benutzt religiiise Spra
che, und zwar besonders die mystische. Einige dieser Sprachele
mente sollen im folgenden Abschnitt zusammengestellt werden. Die 
Berechtigung und Tragweite des Ausdruckes > (Einheits-)Mystik < fUr 
das evozierte GefUhl wird spater gepriift werden (4). 

3.2 Mystische Motive 

3.2.1 Eins 
Das Niederelbische Tageblatt bietet in 9,3 eine gegeniiber der -
spateren - Eher-Broschiire erweiterte Fassung76 : 

»Aber ich fUhle euch 
und ihr mhlt mich! 
[Wir sind jetzt eins! (Tiefe Bewegung)]« 

Ein Trikolon mit dem Gipfel im letzten Glied bringt den Hohepunkt 
der Vereinigung. Der Kommentator liefert Urlaute des National
sozialismus: »tief« und »Bewegung«. Derselbe Durchgang mit der
selben Steigerung ersetzt bald danlUf die Vereinigung durch das 
Ergebnis der Vereinigung (10, 3), die Einheitsmystik wird Deutseh
land- oder Reiehsmystik: 

»Nun sind wir beisammen, 
sind bei ihm und er bei uns, 
und wir sind jetzt Deutschland.« 

75 .Joh 20, 29 (vgl. 1 Petr. 1,8). Die Situation des Nicht-Gesehen-Habens ist flir 
die Gemeinde des Johallnes-Evangeliums ein ernstes Problem; aus diesem 
Grunde bildet die Sentenz des Thomas einen SchlulJ, der auf das Gesamt
thema des Evangclillms bezogcn is!. 

76 Zur iiberlieferungsgeschichte der Hitlerrede, den Differenzen der ge
haitenen zu den pliblizierten Redell etc. vgl. D. Grieswelle, a.a.O. 4f. mit 
Anm.4. 
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Der Kommentator beobachtet diesmal »eine Welle der Begeiste
rung«77. Die Langfassung des Niederelbischen Tageblattes ist die 
authentische Fassung der gesprochenen Rede. Die Redaktion der 
Eher-Broschiire unterdriickt das »Einssein« vielleicht deshalb, wei! 
der mystische und erotische Klang nach dem zweimaligen »fiihlen« 
denn doch zu deutlich wurde78. Das Changieren am religibsen Aus
druck vorbei, die Struktur der Formeln benutzend, das Anrufen des 
Gefiihls lInd des sen Umbesetzung zeigt die besondere Technik Hit
lers an dieser Stelle deutlich. In anderem Zusammenhang ist >ein, 
eins, derselbe< u.ii. durchaus beliebt: 

»haben nur einen Sinn, und ihr Herz hat einen Schlag, 
sie denken aIle an das gleiche«; 
»Steht vor mir, als wiirt ihr eins«; 
»steht ihr wieder vor mir, aIle im gleichen Bernd ... «79. 

3.2.2 Dejinition, Korrelation, Hiiujung und Priipositionen 
Die Identifizierung geschieht durch verschiedene Mittel, am deut
lichsten durch die direkte ) Binweisdefinition <: 

»Wir sind jetzt eins« (9, 3.1) 
» ... und wir sind jetzt Deutschland« (to, 3) 
»Nationalsozialist sein hei13t Mann sein, 
heiBt Kiimpfer sein, hei13t tap fer und mutig und opferfiihig sein«80. 

Durch Korrelation (so - wie) werden Analogien hergestellt: 

»So wie wir. .. , ist heute das deutsche Yolk ... 
So wie Sie hier, ... so ist ... das deutsche Volk!« (5, if.) 

77 Vgl. H., Niirnberg 1936, E. 52: » ... und das, was heute vor uns steht, das ist 
nun wieder Deutschland.« ,Stehen vor' und ,heute, schaffen liturgischen 
Klang. 

78 Zu den erotischen Motiven der Einheitsmystik s. u. 4.2.3. 
79 H., Niirnberg 1936, E. 48, c. 10; E. 61. - Vgl. auch ebd. 43 (An die Arbeits

manner): ... »und aile werden sie mit einer inneren Bewegung an die Zeit 
zuriickdenken, in der sie als junge Manner unseres Volkes gemeinsam 
denselben Dienst taten, ein Kleid trugen, eine Arbeitswaffe ihr eigen nann
ten«. Die Waffe ist der Spaten, das »Symbol der neuen Gemeinschaft«. Sehr 
lyrisch Gobbels, Radioreportage yom 4.3. 1933 (in: ders., Signale der 
neuen Zeit, 105f.): »Sie sind eins mit allen, die auf den Hohen Deutschlands 
stehen, versammelt urn die Feuer der Freiheit, urn ihr Bekenntnis zum 
einigen Reich in den dunklen Nachthimmel hinaufzubeten ... « - Baldur v. 
Schirach dichtete: »lhr seid v iel Tausend hinter mir,l und ihr seid ich, und 
ich bin ihr'! rch habe keinen Gedanken gelebt,l der nicht in euren Herzen 
gebebt;l und forme ich Worte, so weill ich keins,l das nicht mit eurem 
Wollen eins.! Denn ich bin ihr, und ihr seid ich,l und wir aile glauben, 
Deutschland, an dich.« 

80 C. 21. Form: Asyndetisches Trikolon mit Anapher; das letzte GJied, das 
langste, ist ein polysyndetisches Trikolon, dessen letztes Glied die Steige
rung der gesamten Reihe ist: »opferfiihig«. 
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»Wie hat sich seitdem dieses Feld verandert!Rl 
So wie unser Reich! 
Dnd ... so wie unser Volk!« (2) 
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Nicht in dieser Rede verwandt ist eine sonst nieht seltene Form, die 
>Haufung von Prapositionen<82. Den Schlufi der Rede an die Jugend 
formulierte Hitler folgendermafien83 : 

(a) »Statt euch zu zerreifien, habe ich euch zusammengefiigt.84 

So steht ihr heute vor uns85 

nicht nur als eures eigenen starken Glaubens Trager ... 86, 

sondern auch als Trager unseres GlaubensR7. 
(b) Wir glauben an euch! 
Wir glauben in euch an unsere deutsche ... Jugend! 
Dnd wir erhalten damit erst recht wieder zuriick 
den Glauben an unser Volk, 
dessen schonster Bestandteil ihr mit seid«88. 

Die Steigerungsform ist dieselbe wie in der zitierten Rede an die 
Politischen Leiter (s. o. 3.2.1): die anwesende Jugend >reprasentiert< 
('symbolisiert<) die ganze deutsche Jugend, und diese ,vertritt< das 
ganze deutsche Volk. Der Kreislauf der Identifizierungen wird aus
driicklich geschlossen: 

»wir erhalten damit ... zuriick den Glauben«. 

Die Haufung der Prapositionen - »an euch ... in euch ... an unsere« -
ist Ausdruck von >Einheit<. Wie der johanneisehe Jesus die Seinen, 
so ,kennt< Hitler seine ,Alten<: 

81 Bauarbeiten an den Zeppelin-Wiesen, s. hier 2.1.3. 
82 Vgl. innnerhin c. 5, 2: »unter Ihren Fahnen und hinter Ihren Fahnen«; c. 14: 

» ... und ihr erziehtJiirdieses Haus die Bewohner in einem neuen Geist und 
zu einem neuen Sinn.« c. 19: »Mit und hinter unseren Fahnen ... «. 

83 B., Niirnberg 1936, E. 43. 
84 Vgl. Mk 10, 8f.: »und die zwei werden sein in ein einziges Fleisch, sodaB sie 

nicht mehr zwei sind, sondern ein einziges Fleisch. Was nun Gott zusam
mengefiigt hat, soli der Mensch nicht trennen.« - Vgl. H. ebd. 48 (= c. 9,4). 
Der sexuelle und der neutestamentliche Klang dieser Wendung wird in 
anderen Reden deutlicher, z.B. H., Niirnberg 8.9. 1934 (An die 
NS-Frauenschaft; D. 451): »Wir wehren uns dagegen, daB ein Intellektua
lismus verdorbenster Art das auseinanderreiBen will, was Gott zusam
mengefiigt hat [sci\. Mann und Frau].« - Vgl. hier 4.2. 

85 Leicht liturgisch stilisiert: vg\. Ps 5,5; 5, 8; 23, 3 etc. Vgl. Anm. 99. 
86 »Fest, sieher, stark« - iibIiche Beiworte geistiicher Tugenden in der Bibel, 

vgl. 2 Kor 1, 7; Riim 4, 16, u.ii.; ,Trager,: vgl. »den Namen des Herrn 
tragen«, Trager von »Maeht«, »Geist«, »Abbild«, z.B. 1 Kor 15, 49. - Vgl. hier 
c. 8: »Trager der Stinnne«. 

87 Korrelation ,Ihr/wir' durch ,nicht nur ... , sondern auch,; Projektion. 
88 Die drei Monosy\laba am Satzende, das ist zugleich das Ende der Rede, 

sind auffallig. Ihre Wirkung - hannnernd? Abfall? - ist mir nieht klar. 
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"Ich habe euch kennengelernt. 
Ich weill: Alles was ihr seid, 
seid ihr durch mich, und alles, was ieh bin, 
bin ich nur durch euch allein.,,89 

Die Formulierung ist nieht Hitlers Sondergut, Goring bekennt: 

"Wir aBe ... sind von Adolf Hitler und durch 
Adolf Hitler«90. 

Johanneische und paulinische Formeln klingen an: 

"aus ihm und durch ihn und fUr ihn«91. 

3.2.3 Reziprozitat 
Die zu Beginn besprochene )Einigungsformel, (c. 10,3; S.o. 3.2.1) 
beginnt ganz schlicht - "nun sind wir beisammen« - und endet im 
dritten Glied mit einer jubelnden > Hinweisdefinition,: "und wir sind 
jetzt Deutschland«. Das Mittelglied bildet eine Figur, die >Reziprozi
Hi.t, genannt sei: 

"sind wir bei ihm und er bei uns«. 

Der Aspektwechsel wirkt als eine verstarkte Korrelation (s.o. 3.2.2) 
und erzeugt wiederum Identitat. Einige Beispiele: 

"Alles was ihr seid, seid ihr durch mich 
und alles was ich bin, bin ich nur durch euch allein«92. 
"Das ist das Wunder unserer Zeit, 
dall ihr mich gefunden habt ... ! 
und dall ich euch gefunden habe, 
das ist Deutschlands GHick.«93 
" ... damit dieses Yolk feststeht 
und damit auch mich wieder stark macht.94 
Die Kraft dieses Volkes ist meine Kraft 

89 H., Berlin 30.1. 1936, D. 570. - Vgl. Joh 10, 14; vgl. 1 Kor 13, 12. 
90 Goring, Berlin Juli 1934 (Klemperer, LTI 136). - Vgl. H., Niirnberg 1936, E. 

61: »Deutschland war gefallen, aber in euch hat es sich sofort wieder 
erhoben .• Hier ist auch das Paar Fall/Aufstieg altes religioses Gut; vgl. 
Amos 5, 2: -Die Jungfrau Israel ist gefallen, daB sie nicht wieder aufstehen 
wird •. 

91 Rom 11, 36; vgl. Joh 14, 3.21 u.o. Durch die Verwendungin der katholischen 
Mellliturgie (AbschluB des Kanons) war die Formel dem katholischen 
Publikum besonders gelaufig. 

92 H., Berlin 30.1. 1936, D. 570. - Bereits D. verweist an dieser Stelle zu Recht 
auf Joh. 10, 14; 14, 3.20; 15,5; vgl. ebd. S. 641, Anm. 192, wo richtig auf Joh. 
20, 19ff. und Lukas 7, 22f. verwiesen ist. 

93 H., Niirnberg 1936, E. 61. Beachte den Chiasmus der beiden AuBenglieder 
(ab/ba); Wunder unserer ZeitiDeutschlands G1iick. 

94 .Kreislaufder Identifikationenc: s.o. 3.3.2. 
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und seine Starke ist meine Starke«95. 
»Es ist gut, wenn wir uns so jedes .Iahr wieder 
einmal sehen kiinnen, 
Ihr den Fuhrer und der Fuhrer Euch«96. 
»Einer hat Euch gewonnen, und Ihr habt das Deutsche Volk 
gewonnen. 
Einer hat mit seinem Willen gesiegt, und Ihr habt gesiegt 
mit Eurem Willen«97. 

Die johanneischen Parallelen sind geHiufig: 

»Ich habe die Macht, meine Seele zu setzen, 
und ich habe die Macht, sie wiederum zu nehmen« (.Ioh. to, 18). 
» ... daB sie aile eines seien, 
gleichwie Du, Vater, in mir und ich in Dir, 
daB auch sie in uns eins seien ... « (.Joh. 17,21). 

3.3 Bibelsprache 

3.3.1 Die Berufungsgeschichte (c. 8) 

247 

Vor dem groBen Vereinigungsjubel (c. 9f.) erzahlt Hitler eine Beru
fungsgeschichte (c. 8), ein fester Topos in den Reden an die alten 
Kampfer9S . In dieser Stunde - die liturgische Formel99 leitet die 
memoria ein. Die »Stunde« ist erfiillt, hohe Zeit, Festzeit. Der Ur
sprung wird erinnert. Es war ein »Wunder«. Die Partikel »wieder« 

95 H., Essen 27.3.1936, D. 613. 
96 II., Niirnberg 1935, E. 49, D. 529. Der ,Anlauf, ist, wie in der oben be

sprochenen 'Einigungsformel' (3.2.3), ganz schlicht, familiar. Die Rezi
prozitatsformel hebt den Stil an. 

97 Ebd., beachte den Chiasmus in der letzten Zeile: »Willen gesiegt I gesiegt 
... Willen«. 

98 Der neutestamentliche Hintergrund ist in friihen Hitler-Reden als Zitat 
vorhanden: E. Boepple, a.a.O. S.25; 44f.: 56, s.U. 3.3.2. Vgl. H., Niirnberg 
1937, E. 63: -DaB ihr (die poJitischen Leiter) mich einst gefunden habt, und 
daB ihr an mich glaubtet, hat eurem Leben einen neuen Sinn, eine neue 
Aufgabe gestellt. DaB ich euch gefunden habe, hat mein Leben und meinen 
Kampf erst ermiiglicht.« - Die Topoi der ,Leidens,- und Aufstiegsge
schichte sind in unserer Rede nicht so deutlich, s. c. 13-21. 

99 Vgl. Anm. 85; -Wir stehen jetzt/hierl vor Dir.« Die Vergegenwartigung im 
Hier und Heute ist ein wichtiges Kultelement, das besonders in der katholi
schen Liturgie stark ausgepragt ist; vgl. die Liturgie der Osternacht: »dies 
ist die Nacht« - .in dieser gnadenvollen Nacht«; in den Orationen von 
Oster- und Pfingstsonntag: »am heutigen Tage«; Oratio der Weihnacht: 
»diese hochheilige Nacht«; in der alteren Griindonnerstagsliturgie heWt es 
im Kanon: »Er nahm am Abend, bevor er fUr unser und aller Heillitt, das ist 
heute, Brot ... «. Das Wort »Stunde« allein hat schon sakralen Klang, von 
dem aile Festpredigten und Festreden profitieren; vgl. noch Joh 2, 4: 
»Meine Stunde ist noch nicht gekommen«; Joh 13, 1. 
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zeigt die Ritualisierung dieses »Fuhlens«, aIle Jahre >wieder< in 
Nurnberg oder Munchen. 

Die Stimme eines Mannes - die Umschreibung des Eigennamens 
durch den Gattungsnamen gibtAIlgemeinheit, Unbestimmtheit, Fei
erlichkeit (vgl.: >Menschensohn<). Der Sprecher redet von sich in 
der dritten Person; das erzeugt das casarische GefUhl, eine ferne 
Uberlegenheit. Das Neue Testament, das hier als lndikator fUr 
>christliche Sprache< benutzt wird (Zitat, Imitation, Anspielung, 
Reminiszenz), ohne daB damit natiirlich die Bibel die unmittelbare 
Quelle Jur Hitler gewesen sein mull, bietet zahlreiche Parallel en: 

»Stimme des Rufenden in der Wuste: 
Bereitet den Weg des Herrn!« (Mk 1,3 nach Jes. 40, 3). 
»Und die Schafe horen seine Stimme, ... 
denn sie kennen seine Stimme.« (Joh. 10, 3ff.). 

Wolfgang Brugge schrieb einen Hymnus auf Hitlers Stimme: » .•. im
mer fUhlte ich mich von dieser Stimme unmittelbar angerufen. Zu 
mir, dem Unbekannten, dem einen unter 66 Millionen, sprach diese 
Stimme, urn mich ging es, urn meine Wandlung, urn meine Laute
rung, urn me in Deutschwerden. Und diese Stimme fand immer den 
geheimen Weg, der wirklich ins Innerste fUhrt ... Immer, wenn ich 
diese Stimme hore, mochte ich hingehen und sagen: hier bin ich, 
nimm mich und meine Kraft ... Diese Stimme lehrt aber und weckt 
Bescheidenheit ... Die Stimme stellt immer wieder vor die einfache, 
klare Entscheidung ... Diese Stimme lallt keine Ausfluchte zu ... 
Hinter ihrem Klang steht groB die werdende Geschichte ... Diese 
Stimme aber geht von Mensch zu Mensch, von Herz zu Herz, ihre 
Warme spurt der Armste und Einfachste ... das ist dieser Stimme 
tiefste Sendung: uns glaubig zu machen.«100 

Geweckt - geJolgt - nachgegangen - sind feste Ausdriicke neu
testamentlicher Berufungsgeschichten 101. Schlafende oder gar Tote, 
an der Seele Erstorbene zu wecken, mit neuem Leben, Sinn zu 
erfUIlen, ist Ziel der Erweckungspredigt l02 • Berufung erfordert Um
kehr, ist ein Herausrufen aus dem Geschaft, dem Elend, sie ruhrt die 
Herzen, weckt Glauben. 

Horen - sehen - die Personifikation der Stimme will mehr als 
rhetorische Prosopopoie. Sie zielt auf den Satz vom wahren Glauben, 
der aus dem Worte lebt, nicht vom Mirakel, vom Schauwunder: 

100 W. Briigge, in: Nationalsozialistisches Bildungswcscn 1957, 577f. (ver
mittelt durch Gamm, 25f.). 

101 Mk 1, 17ff.; 10,21;Lk21,8u.o. 
102 Rom 15, 11; vgl. die Lexika: s. v. egeirein. 
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»Nicht jeder von euch sieht mich, 
und nicht jeden von euch sehe ich«103. 

Wenn aber »der Trager der Stimme« sich einmal zeigt, geschieht 
wiederum ein Wunder (c. 9,1; vgl. 8,1) - eine Epiphanie. 

3.3.2 Johanneisches 
Die christliche, im besonderen johanneische Stilisierung der Rede 
ist kein Zufall oder Einzelfall. 1m Friihjahr 1936 sprach Hitler in 
Hamburg 104 : 

»Aus dem Volke bin ich gewachsen 
im Volke bin ich geblieben 
zum Volke kehre ich zuriick!« 

Die Struktur bieten die Pradikationen des johanneischen Christus: 
»von Gott ging er aus und zu Gott kehrt er zuriick«; »ich bin ausge
gangen aus dem Vater und kam in die Welt; ich verlasse wieder die 
Welt und gehe zum Vater«105. Hitler schloB die Hamburger Wahlrede 
mit einer reziproken Formel: 

»Ich habe dich glauben gelehrt, 
jetzt gib du mir deinen Glauben.« 

Gemeint ist die Stimme fiir die NSDAP. 
Zu derselben Wahl in Essen lO6 : 

"Der Welt unterstelle ich mich nicht: 
denn sie kann mich nicht richten. 
Nur dir unterwerfe ich mich, deutsches Yolk! 
Urteile du iiber mich.« 

Der hier gebrauchte Begriffvon ,Welt< ist, wie Friedrich Heer darge
stellt hat, der finstere, bose, johanneische Kosmos, das feindliche 
System, zu dessen ZerstOrung Hitler »gesandt« ist. Aber auch die 

103 H., a.a.O., 9, 2: s.o. 3.1. 
104 II., Hamburg 20.3. 1936, D. 609, D. verweist auf die katholische Ascher

mittwochsliturgic - memento homo quia pulvis es et in pulverem rever· 
teris-, was F. Beer, G1aube 308 wiederholt. Johanneische Stell en licgcn 
naher. 

105 Joh 13,3; 16,28. Selbst das »blcibcn« kiinnte cine johanneische Reminis
zenz sein (menein). - Beachte das asyndctische Trikolon, die Hiiufung dcr 
Priipositionen. 

106 II., Essen 27.3. 1956, U. 613; vgl. F. Heer, Glaube 308f., mit weiteren 
Beispiclen. 
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Worte >unterstellen, unterwerfen, richten( sowie die Struktur der 
Peri ode sind johanneisch 107. 

In seinen fruhen Reden hat Hitler die Bibel gelegentlich direkt 
zitiert108 oder ausfiihrlich die Berufung, die Tempelreinigung - Je
sus als Antisemit! - und die Passion - die Juden sind Gottesmiirder!
referiert109 : 

»lch sage: Mein christliches Gefiihl weistmich hin aufmeinen Herrn 
und Heiland als Kampfer. Es weist mich hin auf den Mann, der einst 
einsam, nur von wenigen Anhiingern umgeben, diese Juden er
kannte und zum Kampfe gegen sie aufrief, und der, wahrhaftiger 
Gott, nicht der Grii13te war als Dulder, sondern der Grii13te als Strei
ter. 

In grenzenloser Liebe lese ich als Christ und Mensch die Stelle 
durch, die uns verkundet, wie der Herr sich endlich aufraffte und 
zur Peitsche griff, urn ... hinauszutreiben aus dem Tempel. 

Seinen ungeheuren Kampf aber fiir diese Welt, gegen das judische 
Gift, den erkenne ich heute, nach 2000 Jahren, in tiefster Ergriffen
heit am gewaltigsten an der Tatsache, da13 er dafiir am Kreuz ver
bluten mu13te.« 

Diese Redeweise ist, was hier nur angedeutet werden kann, keines
wegs auf Hitler besehriinkt. Riehard Euringer aktualisiert in seiner 
»Deutschen Passion« mittelalterliche Leidensmystik: »Aus seinen 
Wunden bricht ein Glanz. / Sein Geist strahlt aus der Dornenkron / 
Unsterblich stirbt der Mutter Sohn.« 

Josef Giibbels priidiziert seinen Fuhrer mit Begriffen johannei
scher Christologie: 

»Der Mann, der sich zum Ziel gesetzt hat, sein Yolk zu erliisen ... 
Er ist die Wahrheit selbst.«l1O 

107 Joh. 5, 22; 8, 15f.; 12, 47fT.; 17, 14.17; 3, 17ff.; Rom 3, 6f. - »Volk«I»Vater«. -
Vgl. H., Kiel 7.5. 1933, D. 266: »So wie ich del' Eure bin, so seid ihr die 
Meinen. So wie ich kein anderes Ziel habe, als ... , so mul3 euer Wille sich 
mit dem me in en verschmelzen.« Doppelte Korrelation: s. 3.2.2; Rezipro
zitiit: 3.2.3; »die Meinen«: vgl. .Joh 1, 11; 10, 14; D. zieht richtig .Joh 14,20 
heran; vgl. ebd. 569f. (iibernommen in derselben Reihenfolge del' Stell en, 
von F. Heel', Glaube 307). 

108 H., Miinchen 1923, E. Boepple, a.a.O. 21933, S. 40: »In del' Bibel steht: ,Was 
nicht heW odeI' kalt ist, will ich ausspeien aus meinem Munde.' Diesel' 
Ausspruch des grofien Nazareners hat bis auf den heutigen Tag seine tiefe 
Geltung behalten.« 

109 H., Miinchen 1922, E. Boepple, a.a.O. '1925, S. 25; vgl. S. 42; 44f.; Boepple, 
a.a.O., 21933, S. 56 (H., Miinchen 1923): »Wirwollen vermeiden, daO auch 
unser Deutschland den Kreuzestod erleidet!« 

110 a) R. Euringer, Deutsche Passion, 1933. Horwerk in sechs Siitzen. Schrif
ten an die Nation, nr. 24, 1933 (vermittelt dureh K. Vondung, Magie 
179f.). 
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3.3.3 Lexikalisches 
Urn einen Eindruck von der Dichte des religiiisen Vokabulars zu 
geben, das Hitler in den Reden zum Parteitag 1936 gebrauchte, sind 
nachstehend aIle deutlich religiosen Worte zusammengestelltll1 : 

Allmacht, der Allmachtige; Auferstehung, auferstehen, Wieder
auferstehung; aufstehen (vgl. qwm); ausroUen; rechte Bahn; Bann; 
Bekenntnis, bekennen, Lippenbekenntnis; Bekiimmernis; bleiben; 
BIut; Demut; Einheit, Einigkeit, vereinen, eins; Erbsiinde; Erfiil
lung, wundersame E.; Erneuerung, erneuern; erwahlen; ewig; Fall, 
fallen; Fest; folgen, Gefolgschaft; Gebet; Geburt, gebaren, Wieder
geburt; Geist, Begeisterung; Gemeinde; Gemeinschaft, verschwo
rene G.; Gewissenspflicht, Gewissensnot; Glaube, glauben, glaubig, 
unerschiitterlicher, heiliger, grofierer, sicherer, unzerstorbarer G.; 
glaubensstark, Glaubensbekenntnis, Glaubenstrager; Geschlecht; 
Gnade, gnadig; Gott; Grauen, Greueltat; heilig, Heiligkeit; Herr vgl. 
Gott; Himmel, Himmelreich; Hingabe, hingeben, hingebungsvoll; 
Holle; Hoffnung, hoffnungsvoll; irren; kennen; Kraft, lebendiger 
Strom der K.; Leben, lebendig; Machte; Mission; Name; neu, vgl. 
erneuern; Offenbarung; Opfer, aufopferungsbereit, opferfiihig, Op
ferwilligkeit, Opfermut, Opferwillen; predigen; Prophet, prophe
zeien; Quelle; Rechtfertigung, gerechtfertigt; reif; retten; ringen; 
rufen; Schlachtbank; Schicksal, vgl. Vorsehung, vgl. Machte; 
Schwur, verschworen; Segen, segnen; stehen; sterblich; Stimme; 
Stunde; suchen/finden; Siinde, versiindigen; Tempel; Teufel, vgl. 
Widersacher; Unsterblichkeit (auf Erden); verkorpern; verschlin
gen; visionar; Vorsehung; wecken; Weg, vgl. Bahn; wehe!; Welt (im 
Sinn von Kosmos); Wiederaufrichtung; Wiedergeburt, vgl. Geburt; 
Widersacher, vgl. Teufel; Wunder; Zeugen; Zeichen, heilige Z.; Zeit, 
Zeichen der Zeit. 

3.4 Para-christliche Fest-Predigt 

Die Untersuchung von Sprache und Stil, einiger Motive und Argu
mentationsformen fiihrt zur Bestimmung der Gattung. Folgende 
Merkmale unseres Textes seien hervorgehoben: 
a) Die Nutzung allgemeiner (formaler) Strukturen religiiiser Spra
che; 

b) Gobbels, 31.12. 1944 (vermittelt durch C. Berning, Sprache 175, mit 
Quellen). 

111 Der Sanunlung Iiegt die zweite Auflage der Eher-Broschiire (1936) zu
grunde. Ein Belegworterbuch zur Sprache Hitlers ist mir leider nicht 
bekannt geworden. Bei nich! eindeutig als religios kenntlichen Lemmata, 
z.B. Blut, Name, ist die religiose Bedeutung durch den Kontext gesichert. 
Die Liste is! repriisentativ, aber nicht vollstiindig. 
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b) die Formelhaftigkeit (Gepragtheit) der Sprache112 ; 

c) die Formen: 
- die ,Berufungsgeschichte< (c. 8-9); weniger ausgepragt ist die 

,Leidens- und Aufstiegstopik< (c. 13f.), da in dieser Rede die 
triumphierende Bewegung sieh feiert; 

- das Gebet: "Wir haben nie in diesen langen Jahren ein anderes 
Gebet gehabt als das: Herr, gib unserem Yolk den inneren und gib 
und erhalte ihm den au/Jeren Frieden!« (c. 16)113; 

- die Prophetie: "Und ich kann es euch prophetisch sagen: Dieses 
Reich hat erst die ersten Tage seiner Jugend erlebt. Es wird weiter 
wachsen in Jahrhunderte hinein, es wird stark und machtig wer
den! ... UnserVolkistwiedergeboren«. (c. 23f.); 

- die Paranese: "Seid aufrecht und entschlossen, scheut niemand 
und tut im iibrigen recht und eure Ptlicht!« (c. 27)114. 

- Weniger ausgepragt sind in der Rede das ,Bekenntnis<, die ,Doxo-
logie< und ,Acclamation<; 

d) die Nutzung der Bibelsprache, besonders autrallig des johannei
schen Stiles; 
e) die Situation (Fest) und die Elemente liturgischer Sprache115 ; 

f) die mystischen Motive, deren Gehalt im nachsten Abschnitt ge
nauer bestimmt werden solI. 

Diese Merkmale klassifizieren den Text als eine para-christli
che116 Fest-Predigt117• 

Die Religion dieses Textes kann hier nieht detailliert vorgefiihrt 
werden. Die Politisierung ist evident; hervorzuheben ist die Aktuali
sierung und Modernisierung. Diese Religion will aufgeklart sein, 
wissenschaftlich, modern, entsprechend der Ideologie des National
sozialismus im ganzen, die den (Alt-)Konservativismus ,moder-

112 Hitler selbst spricht, Niirnberg 1957, E. 68, von einem .Glaubensbe
kenntnis«. Er begriindet damit die Formelhaftigkeit seiner Rede und die 
Dubletten zur Rede Giirings. 

115 Vgl. c. 17: -... daB wir nur eine Bitte an die gniidige und giitige Vorsehung 
richten kiinnen: .Erspare unseren Kindem das, was wir erdulden muB
ten<.« Vgl. Domine, dona nobis pacem; die Bitten des Vaterunser. 

114 Vgl. das Sprichwort: Tue recht und scheue niemand; die Ankniipfung an 
Sprichwiirter, Volksweisheit gehiirt zur .Diatribe« (populare Predigt). 

115 C. 5, 4: •... bei diesem Fest«; die memoria: -In diesen vier Jahren ... «: c. 
2-5; c. 8: Der Ursprungsmythos vergegenwiirtigt; die Worte .kommen" 
.stehen" .hier', 'jetzt' u.ii. - vgl. Anm. 99. 

116 Der Ausdruck versucht, objektiv den Bezug der Religion des analysierten 
Textes zum (offiziellen) Christentum seiner Zeit zu bestimmen. Der Aus
druck pseudo-christlieh ist unwissensehaftlich, vgl. o. Anm. 27. 

117 Hitler hat seine Reden gelegentlich als Predigten bezeichnet: Niimberg 
9.9. 1956, E. 24: .Was wir jahrelang predigten ... , wird furchtbare Weltge
fahr« (leicht apolkalyptische Tiinung); H., 51.1. 1956, D. 571: -stets den 
Frieden in unserem Volke gepredigt haben.« 
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nisierte<, popularisierte, sozialisierte. Diese Religion will popular 
sein, ja stellenweise plebeisch, aktivistisch, »aufpeitschend«. 

4 Mystik 

4.1 Zur Begriffsbestimmung 

Den Ausdruck ,Mystik< gebraucht Hitler selten und meist negativ. 
Gegen volkstfunelnde Sektierer, Germanenkult, gegen Ariosophen, 
neue Guoten, Nordunge, Nomen-Loge u.a. kehrt er die Aufgeklart
heit, Wissenschaftlichkeit und Modemitat des Nationalsozialismus 
hervor. In seinem Sinne »liegt kein mystischer Kult«; er wunscht 
nicht, das Herz des Volkes »mit einem Mystizismus zu erfUllen«; er 
braucht "nicht das mystische Dunkel einer Kultstatte«. Deshalb: 
»Das Einschleichen mystisch veranlagter, okkulter Jenseitsforscher 
darf ... nicht geduldet werden« 118. Uberdies waren Hitlers klassizi
stische, romisch-imperiale und reichs-katholische Vorstellungen oft 
starker als die Versuche zur Revitalisierung nicht-christlicher Reli
gionen. 

Hitler gebraucht das Wort ,mystisch< aber auch positiv l19 • Vor dem 
Industrieklub in Dusseldorfformuliert er t20 : 

»Dieser (der Grundwert von BIut, Rasse) ist der groDe Quell aller 
Hoffnungen fiir den Wiederaufstieg eines Volkes ... Ware dies nicht 
der Fall, so konnte der Glaube von Millionen Menschen an eine 
besscrc Zukunft - die mystische Hoffnung auf ein neues Deutsch
land - nicht verstandlich sein.« 

118 H., Nilrnberg 1958, E. 29. - Das richtet sich auch gegen A. Rosenberg, der 
z.B. im »Mythos des 20. lahrhunderts«, 1950, S.22, formuliert: »Rassen
geschiehte ist deshalb Naturgeschichte und Seelenmystik zugleich, die 
Geschichte der Religion des Blutes aber ist LUngekehrt die gro[le Welter
ziihlung vom Aufstieg und Niedergang der Volker ... «; »geahnte Mystik 
des Lebensgeschehens« u.o. - Vgl. H. Rauschning, Gespriiche 52; 152ff. 

119 C. Berning hat das Lemma 'Mystik, mystisch < leider nicht als nationalso
zialistisehe Sondersprache anerkannt. Einen Oberblick liber den Sprach
gebrauch Hillers und seine Entwicklung habe ieh nieht. Berning bemerkt, 
da[l das religios-ekstatische Moment in der nationalsozialistischen Spra
che immer stiirkerwurde (a.a.O. 1961, 174). - Den gleichzeitigen Spraeh
gebraueh der Italiener habe ich nicht untersucht. Ein Zufallsfund: 1951 
wurde in Mailand die Scuola di misticaJascista gegrilndet. 

120 II., Dilsseldorf 27.1. 1952, D. 68ff. - Hier bezeiehnet II. (D. 77) den 
Bolschew ismus als »Weltauffassung«, »Weltanschauung«, »Religion«, 
»neuc Weltlehre«, »Bewegung«; er vergleicht Lenin mit Buddha und die 
Ausbreitung des Bolschewismus mit derjenigen des antiken Christen
turns. Der Bezug auf die Bewegung lIitlers ist offenkundig: Nur sie kann 
dieser Weltauffassung Widerstand leisten. 
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Die Parenthese weist auf die mystischen Momente, die das Wort 
>Glaube< bei Hitler hat. Statt eines - wie zeitgenossische Kritiker 
zeigen121 - leicht negativ besetzten Ausdrucks ,Mystik< bedient er 
sich in seinen Reden des allgemeinen Vokabulars des deutschen 
Irrationalismus: fiihlen, erleben, Instinkt, gefiihlsmal3ige Empfin
dung, Herz, spiiren, immer wieder glauben122 nebst den zugehoren
den Negativ-Schablonen vom nur kliigelnden Verstand und ver
dorbenen Intellekt. In wissenschaftlicher Diktion beschreibt er 
diese Emotionen als »Massensuggestion«, »vorwartsjagende Hyste
rie«, »suggestiven Rausch«123. 

Die neuere Religionswissenschaft hat sich, aufgeschreckt nicht 
zuletzt durch die epidemische Verbreitung von Halluzinogenen, in
tensiv mit den Fragen von Mystik, Rausch und Ekstase beschaf
tigtl24 . Trotz der schier uniibersehbaren, sozial und kulturcll be
dingten Variationen, laOt sich ein Katalog universeller Erlebnis
kategorien von Mystik aufstellen, der transkulturell konstant istl25. 
Das allgemeinste Merkmal mystischer Erfahrung sind Erlebnisse 
von Vereinigung. Die Grenzen von Raum und Zeit, Subjekt und 
Objekt werden durchlassig. Die Transzendierung der eigenen Per
son geschieht als Identifizierung mit einem oder etwas anderem. Sie 
beginnt ganz alltaglich mit der Erinnerung, dem Mitgefiihl (Sym
pathie), der konkrcten Nachahmung in Sprache, Kleidung, Lebens
form und steigert sich zu Erl€bnissen und Vorstellung von GleichfOr
migkeit, »Verschmelzen«, Einswerden. Auffiillige Beispiele derar
tiger Identifikationsleistungen bietet die christliche Leidensmystik 
mit ihren verschiedenen Stu fen von der Kreuzwegandacht bis hin 
zur (Voll-)StigmatisierungI20. 

Ein begrenzter, wichtiger Teil des Nationalsozialismus, insoweit 
dieser Religion ist, muO, wenn ich recht sehe, gemaO den ange
fiihrten religionswissenschaftlichen Definitionen, aufgrund der zi
tierten Texte und der zugehorigen Situationen (Riten, Kulte) als 

121 Einige Beispiele: K. Tucholsky, Das dritte Reich, 1950: .Ein Blick in die 
Statistik:! Wir fabrizieren vie!. Am meisten nationale Mistik.« (Nach: H.J. 
Gamm, Kult 216). - V. Klemperer, LTI 68, 157, 175. 

122 Vgl. H., Mein Kampf, 197; 201; H., Niirnberg 1956, E. 66: »Wie fiihlten wir 
nicht wieder den lebendigen Strom der Kraft, der aus unserer Gemein
schaft flieflt!« - .Wie erlcbten wir nicht erneut die schiinste Wahrheit 
un serer Bewegung« (ebd.); »zum Herzen des breiten Volkes durchstoflen« 
(ebd. 82) u.a.m. 

125 H., Mein Kampf, 555ff. 
124 Reiche bibliographische Angaben bei B. Gladigow, Ekstase, passim. 
125 W.T. Stace, Mysticism and Philosophy, 1960, hier referiert nach B. Gladi

gow, a.a.O. 52-54. 
126 H. Cancik, Leidensmystik 105ff. 
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Mystik, im besonderen als eine moderne Form von Einheitsmystik 
klassifiziert werden 127. 

4.2 Einheitsmystik 

4.2.1 Der Nationalsozialismus bot Menschen, die eine neue Identitiit 
suchten, auf vielen emotionalen und inteIlektueIlen Ebenen Mittel 
und Ziele, mit deren Hilfe sie ihre Defizite an Selbstwert und Sinn, 
ihre Bediirfnisse nach Liebe, Opfer und Unterwerfung erfiiIlen 
konnten. Der Nationalsozialismus bot Fahnen, Standarten, Unifor
men, Abzeichen, Rangordnung - religio castrensis; sinnige Symbole, 
Riten, Kultobjekte (Runen, Feuer, Licht, Sonne); wissenschafiliche, 
moderne Verbalisierungen, z.B. einen archaisierten Darwinismus: 
Kampf urns Dasein und Auslese, kombiniert mit den Fiktionen von 
Blut und Blutseele, Rasse und Rassenseele, dem sei's Germanischen, 
sei's Nordischen oder Arischen und den notigen Anti-Typen (Juden, 
Bolschewisten, Ratten aller Art, Untermenschen etc.)128. Ziel der 
Identifikation sind Menschen, Ideen und Dinge: 
- personal: mit dem Fiihrer, wobei oft Schemata familiarer und 

erotischer Bindung aktiviert werden; 
- kollektiv: mit dem (jetzt lebenden) Yolk (Nation, Reich, Bewe

gung) und mit seinen Toten und den Kommenden, beides aufgrund 

127 Die in dieser These verwendeten religionswissenschaftlichen Grund
begrifTe seien knapp erlautert. Ritus (R itual) wird hier gebraucht fiir eine 
norrnierte, wiederholbare Handlung (Gesten, Verrichtungen, Bewegun
gen mit oder ohne Laute oder Worte) in einer bestimmten Situation (Feier, 
Fest, .in dieser Stunde.). Kult ist die Gesamtheit der Riten (fiir einen 
bestinnnten Geist, Gott, Ahnen, Martyrer, eine Idee etc.; vgl. Iuppiterkuit, 
Totenkult, Fahnenkult, Fiihrerkult, Feuerkult etc.). Religion ist die Ge
samtheit der Kulte. Theologie ist rationale, systematisierende, speku
lative Ordnung und Deutung von Religion mit Hilfe von phi!osophischen, 
juristischen, naturwissenschaftlichen Denkmitteln zum Zwecke der reli
giosen Vertiefung, Propaganda, Apologetik, Polemik. Dieser Sprachre
gelung gemaB ware ein Tei! des NS als Religion zu bezeichnen. 

128 Ein Beispiel fiir die angedeutete NS-Theologie aus der interpretierten 
Rede, H., Niirnberg 1936, c. 20 (E. 49): .Was wir in einer harten Auslese 
des Kampfes vom Schicksal gnadig zum Geschenk erhieiten, das wollen 
wir durch eigene harte Auslese uns auch fiir die Zukunfl bewahren.« -
Der theologische Hintergrund: Erwahlung - Gnadenwahl - freie schen
kende Gnade Gottes; in diesem Hintergrund -Iogisch widerspruchsvoll
eingesprengt der Fatalismus - aus neogerrnanischer Religion oder/und 
christlichen Pradestinationslehren - und Darwinismus. Das Wort Gott ist 
gemieden, wei! der Satz sonst zu deutlich religiiis im traditionellen Sinne 
geworden ware: H. braucht den religiiisen Raum seiner Horer meist nur 
zur Resonanz. Die fiir den NS spezifische Modernisierung zeigt sich in der 
Annahme des Schicksals, das als Plan aktualisiert und somit machbar 
wird. Damit werden die Schranken der orthodoxen Religion - Unverfiig
barkeit Gottes, die Unverdientheit und Unberechenbarkeit von Gnade -
niedergelegt. 
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von - verschieden definierter - • Blutsverwandtschaft< in der .Ge
schlechterkette< ; 

- material: mit der >Mutter Erde<, der Natur, der >dampfenden 
Scholle<, oft in Fortsetzung .paganer<, pantheistischer oder auch 
nur naturlyrischer Traditionen. 

Einige Ausdrucksformen dieser Einheitsmystik wurden bereits be
sprochen (§ 5.2): Analogie, Korrelation, >HinweisdefinitioTI<, Rezi
prozitat. Fur die zugehorigen Vorstellungen von >Einheit, Verkorpe
rung (Inkarnation), Reprasentation, Stellvertretung, Teil-von-Sein<, 
seien einige Beispiele zusammengestellt. 

4.2.2 Hitlers Definition - »das, was heute vor uns steht, das ist nun 
wieder Deutschland!«129 - beruht auf alten, verbreiteten Vorstellun
gen yom »volkischen Organismus«130. Die Menschen im Stadion 
wollen dem Fuhrer beweisen, »daD sie da sind, und daD sie zu ihm 
gehoren, daD sie Teil sind von ihm«131. Sie sind nicht nur »Mitglieder 
einer groDen Familie«132, sondern - in organologischer Metaphorik 
- Glieder eines (Volks-)Korpers 133. In ihm ruht Hitlers Glaube, ihm 
dient er, ihm gibt er sein Leben134• Das Individuum geht in seinem 
Volke unter: 

»Du bist allein nichts, nur in der Gesamtheit bist du alles«135. 

Ein Spruchband verkiindete136 : 

»Du bist nichts, dein Yolk ist alles.« 

Diese Volksmystik wird profiliert durch eine lange Reihe von Nega
tionen: gegen die Spaltung durch Parteien oder Klassen, die Zerris
senheit durch Interessen 137, gegen Analysen, Begriffsspaltereien des 
Intellektualismus, gegen die Besonderheit des Individualismus -
und wie die anderen, nicht erst damals als Last empfundenen Errun
genschaften einer hochdifferenzierten Industriegesellschaft lauten. 

129 H., Niirnberg 1936, E. 52: vor der HJ; vgl. H., Niirnberg 1935, E. 48ff.: 
» ... und trotzdem stehen jetzt vormir nicht 150000 oder 180000 politische 
Leiter der nationalsozialistischen Parteien, sondern in euch steht jetzt 
vor mir Deutschland, das Deutsche Volk.« 

130 H .. Mein KampfI, c. 11. 
131 Niederelbisches TageblaU yom 12.9. 1936. Auch hier die Triade mit Auf

gipfelung im letzten Glied; die Inversion (statt: ·ein Teil von ihm sind<) 
gibt dem Satz Pathos. 

132 H., Niimberg 1936, E. 66, 88. 
133 Belege fUr .Volkskiirper< etc. bei H. passim, z.B. D. 68ff.; vgl. Anm. 159. 
134 Ii., Bcrlin 1.5. 1935, D. 503; vgl. H., Niirnberg 1936, E. 82: Kraft aus dem 

Volke. 
135 H., Niirnberg 1956, E. 57. 
136 V. Klemperer, LT152. 
157 II., Niimberg 1956, E. 45: »Statt euch zu zcrreiJ3en habe ich euch zusam

mengefUgt«. - Vgl. H., 27.1. 1952, D. 82f. iiber Religionsspaltung (Re
formation) und Klasscnspaltung. 
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Der kleine Biirger will nicht, »daB ein Intellektualismus verdorben
ster Art das auseinanderreiOen will, was Gott zusammengefiigt 
hat«138. 

Die Theologie dieser Volksmystik benutzt die Begriffe >Inkarna
tion< und >Stellvertretung<. In einer Rede vor den Auslandsdeut
schen sagte Hitler l39 : 

Die Nationalsozialisten im Ausland soli ten sich als »Iebendige 
Mitglieder« in der Volksgemeinschaft fiihlen: »Dazu gebe der Natio
nalsozialismus, der sich gleichsam als Inkarnation deutschen We
sens in Niirnberg zeige, die M6glichkeit.« Die Auslandsdeutschen 
seien »nicht ein verlorenes Glied ... , sondern ein lebendiges Mit
gJied« des deutschen Volkes, das »nicht nur ein Staat, sondern ein 
von lebendigem und innerem Leben durchpulster Volksk6rper ge
worden sei«. 

4.2.3 Tod ist Trennung, Liebe Vereinigung. Jede Einheitsmystik zieht 
ErlebnisquaJiUiten und Worte aus diesen Erfahrungen. Wer durch 
den Tod vom Volksk6rper getrennt wird, kann »im Geiste« weiter 
mitziehen 140. Die Ehrung der »Blutzeugen der Bewegung«, jiihrlich 
im November in Miinchen, ist der am reichsten und festesten ausge
bildete Kult des Nationalsozialismus l41 . Belin »Ietzten Appell« wer
den die Namen der Gefallenen aufgerufen; als deren Stellvertreter 
rufen die Versammelten »Hier«! Dieser Kult iiberwindet die Grenzen 
von Leben und Tod. Die »Lebenskraft unseres Volkes« ist das »ewige 

138 H., Nurnberg 8.9. 1934: an die NS-Frauenschaft; vgl. Mk 10, 8f. Zusam
menhang: Welt des Mannes/der Frau. 

139 H., Nilrnberg September 1935, 46-47; die Rede wird nur indirekt referiert. 
-II., Nilrnberg 1936, E. 57: »Das Gewicht derer, die ihr in jedem Jahre hier 
verkiirpert«; II., 27.3. 1924 (E. Boepple a.a.O. 21933, 114): »Der Vater hat in 
der Familie die Autoritat zu verkiirpern«. 
Vgl. Giibbels, 6.8. 1933: »Die Inkarnitat [!] des Kilnstlerischen ist bedingt 
durch seine Bodenstandigkeit.« (in: Signale der neuen Zeit, 194). Der 
Ilerausgeber der frilhen Hitler-Reden formuliert: »Die Verkiirperung der 
Bewegung ist A.II.« (E. Boepple, a.a.O. '1925,4). 

140 Nur ein Beispiel, das die sakrale Weiterentwicklung des famosen Wortes 
zeigt, sei hier zitiert. H., 24.2. 1942, Botschaft zum Tage der Partei
griilldung: »Ich bin daher heute mehr denn je im Geiste bei Euch, meine 
alten Nationalsozialisten und Nationalsozialistinnen .... Nehmt daher 
meine Grilfle ... so auf, als ob ieh selbst in Eurer Mille ware. In meinen 
Gedanken bis ich in diesen Stundell ohnehill bei Euch.« 

141 Hervorragend besehrieben bei K. Vondung, Magie 159ff. - Die Blutmystik 
des NS, der Kult der BIutfahne etc. sollen hier nieht dargestelit werden. 
Auch hierbei waren zahlreiehe Anknilpfungen an christliehe VorstelIun
gen (Martyrer- und Reliquiellkull, Verehrung der hI. filllfWullden, Blut
reliquien und Blutwunder etc.) miiglieh. H. hat diese Synkretismen volI
zogen, vgl. H., Milnehen 9.11. 1934 (D. 458): »Das BIut, das sie vergossell 
haben, ist Taufwasser geworden filr das Dritte Reich.« Naeh H. Rausch
ning hal H. gesagt: »Sie werden anstatt des BIutes ihres bisherigen Er
liisers das reine [!] Blut unseres Volkes zelebrieren« (a.a.O. 51). 
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Leben,,142: »Unsere Toten sind aile wieder lebendig geworden. Sie 
marschieren nieht nur im Geiste, sondern lebendig mit uns mit.«143 
Hier wird die mystische Teilhabe und geistige Vergegenwiirtigung 
liberboten durch Gespensterglauben. Mit einer direkten Anweisung 
zur (Selbst-)Hypnose will Hitler diesen Glauben seinem Publikum 
vermitteln 144: 

»So ist unser Yolk durch Jahrtausende seinen Weg gewandert, und 
indem wir vorlibergehend III das Auge schlieBen, vermeinen wir den 
Marschtritt zu horen all jener, die unseres Blutes waren aus grauer 
Vergangenheit, und wir glauben ihn in seinem Verklingen noch zu 
horen in der fernsten Zukunft.« 

»Mit dieser Zukunft unlOsbar verbunden« ist »das deutsche Miid
chen, die deutsche Frau, die deutsche Mutter«145, »die durch die 
neugeborenen Kleinen unseren Kampf durch die Tapferkeit erst der 
Zukunft unseres Volkes zugute kommen lassen«146. Die Begeiste
rung liber das »neue gesunde Geschlecht« macht Hitler nieht nur zur 
Vaterfigur, sondern zum Mann der deutschen Frau. Die erotische 
Komponente der Volksmystik wird in den Zukunftsvisionen des 
Ubervaters deutlich: 

»Ich sehe in ihnen die Kinder, die den Mlittern genau so gehoren wie 
im selben Augenblick auch mir.« 

Was sich die Miinner dabei dachten, wird nieht liberliefert; die 
NS-Frauenschaft spendete »stl1rmischen Beifall«147. Die Bewegung, 
so fiihrt Hitler fort, werde von niemanden mehr verstanden als von 
der deutschen Frau (»lang anhaltender, jubelnder Beifall«); ohne die 
»wirklich liebevolle Hingabe der Frau<, an seine Bewegung, wiire er 
nie zum Ziel gelangt (»erneuter begeisterter Beifall«); der einsame 
Ztilibatiir weill noch mehr: 

»Und ich weill, daB auch in schlimmen Zeiten, wenn die Neunmal
weisen und die Uberklugen unsicherwerden, die Frauen ganz sieher 

142 H., Niirnberg 1955, E. 71. 
145 H., Schwerin 12.2. 1956 (D. 575). 
144 H., Niirnberg 1955, E. 71 (Schlullrede). 
145 H., Niirnberg 1956, E. 46. 
146 H., 1.1. 1956, D. 562 - Tapferkeit, sciJ. der Frau: auch sie hat ihr Schlacht

feld, ihre Siege und Orden. 
147 H., Niirnberg 1956, E. 46. - VgJ. H.s Rede an die NS-Frauenschaft in 

Niirnberg, 8.9. 1956, D. 449ff. iiber den »tiefstinneren Instinkt« der Frau, 
gegen die von Juden betriebene »Frauen-Emanzipation«; »das Kind, die
ses kleine Wesen« (H.) ist der wichtigste Punkt im Programm der natio
nalsozialistischen Frauenbewegung. 
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aus ihrem Herzen heraus zur Bewegung stehen und sich mit mir fUr 
immer verbinden«148. 

Der Parteitag in Niirnberg war »sein Hochzeitstag mit dem deut
schen Volk«149, seine Rede bedient sich der Brautrnystik. 

5 Ergebnisse und Fragen 

5.1 Zusammenfassung 

Der Text, der in diesem Versuch interpretiert wurde, ist eine para
christliche Festpredigt. Die Benutzung johanneischer Sprachmuster 
ist besonders aufTallig. Die Rede vermittelt eine synkretistische, 
stark modernisierte Form von Einheitsmystik. Die Situation der 
Rede ist ein lahresfest mit einem einfachen Ritual (Gehen, Licht, 
Rufen, Singen). Die eingangs referierten Eindriicke von Zeitgenos
sen iiber die Wirkung dieser Feste und der Sprache Hitlers haben 
sich - mit Modifikationen - bestiitigt. 

Die religibse Sprache hat iisthetische und psychologische Auf
gaben. Sie dient der Verschonerung, Dekoration, als Kulisse und als 
Ausdrucksreservoir. Sie bietet Freund-/Feindbiider (»der alte Wi
dersacher«) und Stereotypen des Personenkultes (Berufungsge
schichte), Erwiihlungs-/Elitebewul3tsein und emotionale Bahnung 
fUr Gemeinschafts-, Einheits-, Vereinigungwiinsche. 

In religioser Sprache werden friihe Angste, archaische Regressio
nen, Phantasien, Schablonen, Kindheitserinnerungen, Wiinsche und 
Hoffnungen u.a.m. artikuliert und konserviert. Diese - oft diffusen, 
rational nicht vermittelten - GefUhle werden yom Redner durch 
deutliche oder - hiiufiger - versteckte sprachliche Signale aktiviert. 
Die religibse Bildung seines Publikums ist eine Voraussetzung sei
ner Resonanz. Ausdriicke der christlichen Sprache werden wie die 
Anleihen aus dem sozialistischen und konservativen Vokabular 
durch leichte Variation und Verpflanzung in einen neuen Zusam
menhang umfunktioniert (z.B. »Leben«, »Blut«, »ewig«) 150. 

148 H., Niirnbcrg 1936, E. 46; Sperrung im Original. - Zu Hitlers Sprach
gebrauch von »unIiisbar«, »zusammenfUgen« etc. vgl. Anm. 84; »ver
schmclzen«: Anm. 107. 

149 H. Frank, lIn Angesicht des Galgens, 1953, 320 (iiber den Parteitag von 
1938; vermittelt durch F. Heer, Glaube 264). Frank zieht unsichere Ver
bindungen zur Tradition des hieros gam os. 

150 Die Annahme von C. Berning, die kommunistische Propaganda sei auch 
fUr die Benutzung religiiiser Sprache ein Vorbild Hitlers gewesen, scheint 
mir nicht bewiesen. Berning bezieht sich (a.a.O. 173f.) nur auf den 
Ausdruck »Paradies auf Erden« und H.s SpoU auf die »Griindungsapostel 
der Sozialdemokratie«, »Weltversiihnungsaposte\«, »Hetzapostel«, auf das 
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Diese neue Sprache ist Teil einer »neuen Religion«, die all jene 
Synkretismen, Modernismen und Archaismen ausbiJdet, wie sie bei 
der Entstehung »neuer Religionen« in geschichtlicher Zeit immer zu 
beobachten sind. Die Beschreibung dieser neuen Religion durch 
wertende Begriffsbildungen mit »pseudo-«, »quasi-«, »Ersatz-«, 
durch Adjektive wie »sakularisiert«, »pervertiert« u.a. ist als Versuch 
zur Kritik und Entlastung ebenso verstandlich wie religionswissen
schaftlich ungeniigend. 

5.2 Probleme 

Die »neue Religion«, von der ein Ausschnitt nur - die mystische 
Sprache - an einem kurzen Text vorgefiihrt wurde, ist ihrerseits nur 
ein Teil der nationalsozialistischen Ideologie. Die Bedeutung der 
Religion innerhalb der Ideologie abzuschatzen, ihre wirkliche Moti
vationskraft fUr Einzelne oder Gruppen auszurnachen, ist dem Ver
fasser nicht moglich. DaB Verbindungen bestehen zwischen religiO
ser Sprache (>Einheitsmystik<), weltanschaulichem Jargon (>Volks
korper<) und konkreten innenpolitischen Zielen (z.B. Reinigung des 
Volkskorpers zur Herstellung der Volksgemeinschaft), ist evident: 
Aber welchen Stellenwert besaBen in der Argumentation, in der 
Herstellung von Aufmerksamkeit oder Bindung die religiosen Mo
tive? Die Gefahr der Uberschatzung - mit der Foige von Damonisie
rung, geschichtstheologischen Universaldeutungen des National
sozialismus (als »Abfall«, »Gnosis« u.o.) - istm.E. ebenso groB wie 
die Gefahr einer Unterschatzung (nur Dekoration, Ablenkung, reli
giOser Dunst etc.). 

Die Grenzen einer textbezogenen, religionsgeschichtlichen (>gei
stesgeschichtlichen<) Interpretation, wie sie hier versucht wurde, 
sind bekannt. Der Ansatz bei der Person, speziell der Redekunst des 
Adolf Hitler fiihrt notwendig auf das Publikurn, seine religiOse Bil
dung, seine Ansprechbarkeit auf christliche oder >11eo-pagane< 
Reize, seine psychologische Disposition. 

Auf das Publikum bezogene, rezeptionsasthetische und religions
soziologische Untersuchungen konnten die Situation im Herbst 1936 
(vgl. 2.1) religionsgeschichtlich genauer bestimmen. Die politische 
Konsolidierung nach der legalen Machtergreifung und nach der 
Ausschaltung der >linken< und >revolutionaren< Krafte urn die Brii
der Strasser und Rohm sowie die Respektabilisierung der Bewegung 
unter GroBbiirgern und Jungkonservativen haben die Ausrichtung 

»marxistische Glaubensbekenntnis«, »marxistische Heilslehre«, »marxi
stische Kirehcnviiter« etc. Aber diesen Schimpf jargon gebraueht H. aueh 
fiir das System der Viilkischen und andere Gegner, er ist nicht spezifisch 
antikommunistisch. Vgl. Anm. 120. 
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des Nurnberger Parteitages insgesamt bestimmt und gewill auch die 
besondere Stilisierung der hier interpretierten Rede beeinfluflt. Die 
soziologischen Rahmendaten fUr die 140000 politischen Leiter auf 
der Zeppelinwiese von Nurnberg, der Anteil von Protestanten und 
Katholiken 151, von Selbstandigen, Angestellten, Beamten, Arbeitern 
und Bauern sollte anhand von Mitgliederlisten und Wahlanalysen 
mindestens annaherungsweise bestimmbar sein. Waren Kleinbur
gertum und Mittelstand aufgrund ihrer literarischen und religiosen 
Bildung fUr diese para-christlichen Rituale besonders aufnahme
fiihig? Welch en Bedarf an Religion hatte die Weimarer Zeit?152 Wes
halb wurde er von den etablierten Gro13kirchen nichtmehr gedeckt? 
Was bedeutet die Unzahl von Zirkeln, Gesellschaften, Vereinen, Ge
heimbunden, Clubs zur Erforschung oder Pflege altgermanischen, 
nordischen, arischen Kulturgutes? 

Voraussetzung fUr die Beantwortung dieser Fragen ware eine »Re
ligionsgeschichte der Weimarer Zeit«. 

6 Die Uberliejerung von A. Hitler, Rede beim Appell 
der politischen Leiter. Nilrnberg 1936153 

I Tondokumente/Bild-Tondokumente 

1. Tonbandaufnahme (Rundfunkarchiv, Frankfurt). 
2. DTW 247/1936: Die Wochenschau enthalt die Rede nicht. 

Nach Auskunft von Dr. W Henke (Bundesarchiv Koblenz) ent
halten weder die im Findbuch des Bundesarchivs nr. 8 aufgefUhrten 
Filme (vgl. nr. 1437) noch andere audiovisuelle Materialien des 
Bundesarchivs diese Rede. 

II. Mitschriften/Nachschriften 

1. Parteitagsprotokoll Nurnberg (Rundfunkarchiv, Frankfurt). 
2. Transkript des Parteitagsprotokolls, nach der Tonbandaufnahme 
korrigiert (1T:). 

Nur dieses Transkript, nicht I 1 oder II 1, lagen dem Verfasser vor. 
Tr. ist der beste und vollstandigste Text, der auch rhetorisch schwa
che, sachlich ansW13ige Stellen, die in spateren Textstufen ausge
lassen oder retuschiert sind, bewahrt hat. Eine kritische Ausgabe 

151 Vgl. R. KuhnJ, Faschisrnus 96ff.: .Oer Aufstieg der NSDAP vollzog sich 
ganz auf Kosten der nichtkatholischen burgerlichen Parteien.« 

152 Vgl. D. Grieswelle, Rhetorik 123f.; vgl. hier Anrn. 27. 
153 Den Darnen und Herren des Bundesarchives (KobJenz), des deutschen 

Rundfunk-Archives (Frankfurt) und der Institute fUr Zeitgeschichte in 
Mlinchen und Tlibingen danke ich fUr Ausklinfte. 
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der Rede mu13te naturlich auf I 1 und III autbauen, die Redaktionen 
und die propagandistische Verwertung in einem kritischen Apparat 
angeben. Art, Dauer, Intensitat des Beifalls sind in Tr. nicht oder 
gegenuber den Zeitungen und Eher-Broschuren gekurzt angegeben; 
der Bericht uber den Beifall ist aber fUr den Leser eine wichtige 
Rezeptionsvorgabe. 

III Zeitungen 

1. VOlkischer Beobachter (VB.), 13.9. 1936: Sonderbericht der Nurn
berger Parteitags-Schriftleitung. (Bild vom Fahneneinmarsch, von 
E/R abweichende Textgestaltung der Absatze, Fettdruck, Sperrung; 
Druckfehler, klein ere Abweichungen im Text von E/R, andere Inter
punktion; interessante Zwischenuberschriften). 
2. Niederelbisches Tagblatt (N. T.), 12.9. 1936 (bequem zuganglich 
bei Gamm, Kult, 1962). 
3. Weitere Zeitungsberichte, z.B. in der Berliner B6rsen-Zeitung. 
Der Text der Zeitungen ist teilweise besser und vollstandiger als 
derjenige der Eher-Broschuren. 

IV Offizielle Publikationen 

1. Reden des Fuhrers am Parteitag der Ehre, Eher-Broschure, 1936, 
47-50 (EIR). 
2. Sonderausgabe fUr die Wehrmacht, Eher 1936, 81-84; Neusatz, 
aber gleicher Text und gleiche Textanordnung (EIS). 
3. Der Parteitag der Ehre, vom 8.-14.9. 1936. Offizieller Bericht uber 
den Verlauf des Reichsparteitages mit samtlichen KongreBreden, 
Eher 1936 (EIB). - Imprimatur der NSDAP-Prufungskommission 
zum Schutze des NS-Schrifttums, 1.11. 1936. Enthalt Beschreibung 
der Rituale, u.a. Totenkult; S.172f.: »Worte des Gel6bnisses« von 
Reichsorganisationsleiter Dr. Ley (»Mein Fuhrer! Vor Ihnen stehen 
nun ... «); er schlielh mit einem »Glaubensbekenntnis« (»In dieser 
Weihestunde ... «); S.173-177: Rede Hitlers. Neusatz gegenuber E/R, 
Korrektur von Druckfehlern, sonst wie E/R. 

V Nachdrucke 

1. Domarus, Hitler. Reden und Proklamationen I 2, 640f. (D.). Text 
gekurzt nach E/R, 61936: § 5.8-10.23-28. 

Die Bemerkung von D. (a.a.O. 636, A. 183) - »Die dort [sc. in der 
Eher-Broschure] angefUhrten Texte entsprechen den jeweiligen Ver-
6ffentlichungen des Y.B.« - ist nicht korrekt, wie u.a. aus seiner 
Anmerkung 190 selbst hervorgeht. Zum Auswahlprinzip von Doma
rus s. hier Anm. 55. 

Gamm, s.o. III 2; u.a.m. 
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III 
ANT IKE GRUNDLAGEN 

VONMENSCHENRECHTEN 
UND HUMANISMUS 



»Die Wiirde des Menschen ist 
unantastbar« 

Religions- und philosphiegeschichtliche 
Bemerkungen zu Art. I, Satz 1 GG 

1 Die Menschenwurde ist un-Iantastbar 

1.1 1948/1984 

Nach der Beendigung des Zweiten Weltkrieges versuchten die 
»Uberlebenden« »angesichts des Triimmerfeldes«l die Ursachen von 
Faschismus, Nationalsozialismus, Totalitarismus zu erkennen und, 
auch mit den Mitteln von Recht und Verfassung, zu bekfunpfen. 

Auf Herrenchiemsee erarbeitete der Chiemseer Konvent 
(10.-23.8. 1948), einberufen von den westlichen Besatzungsmiich
ten, eine Vorlage, die der Parlamentarische Rat (Herbst 1948 bis 
Friihjahr 1949) seinen Beratungen iiber eine neue deutsche Verfas
sung zugrundelegte? Am 23.5. 1949 wurde das Grundgesetz der 
Bundesrepublik Deutschland verkiindet. Der erste Artikel beginnt 
mit den Worten: 

»Die Wiirde des Menschen ist unantastbar.« 

Zu derselben Zeit berieten die Vereinten Nationen ihre Menschen
rechtserkliirung. Sie wurde bereits am 10.12. 1948 verkiindet. Die 
Priiambel beginnt mit den Worten:3 

1 Verfassung des Freistaates Bayern, Praambel. 
2 P. Becker (Hrsg.), Der Verfassungskonvent auf Herrenchiemsee, in: Der 

Parlamentarische Rat (1948-1949), Akten und Protokolle. Bd. 2, 1981, 
S. 580; Entwurf von Art. 1. - Der Entwurf lautet: (1) .Der Staat ist um des 
Menschen willen da, nicht der Mensch urn des Staates willen. 
(2) Die Wiirde der menschlichen Persiinlichkeit ist unantastbar. Die iifTent
liche Gewalt ist in allen ihren Erscheinungsformen verpflichtet, die Men
schenwiirde zu achten und zu schiitzen .• - Eine Liste der Mitglieder des 
Chiemseer Konventes: ebd., S. LXVI. Dem Chiemseer Konvent lagen Ver
fassungen verschiedener Lander, bes. des Freistaates Bayern vor, in denen 
der Begriff»Menschenwiirde. bereits als Grundbegriff gebraucht wird; vgl. 
z.B. Verfassung des Freistaates Bayern (2.12. 1946), Praambel: .Angesichts 
des Triimmerfeldes, zu dem eine Staats- und Gesellschaftsordnung ohne 
Gott und ohne Achtung vor der Wiirde des Menschen die Oberlebenden des 
Zweiten Weltkrieges gefiihrt hat, ... ' 

3 K. Krakau u.a. (Hrsg.), UN General Assembly Resolutions, 1975, S. 32. - Der 
Begriff .dignity' kehrt in der Praambel (dignity and worth of the human 
person) und in Art. 1 (All human beings are born free and equal in dignity 
and rights) wieder. Diese UNO-Deklaration war im parlamentarischen Rat 
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»Whereas recognition of the inherent dignity and of the equal and 
inalienable rights of all members ofthe human family is the founda
tion of freedom, justice and peace in the world ... « 

Auf einer schottischen Insel (Jura) und in englischen Kranken
hausern schreibt derweil Eric Blair, alias George Orwell, an einem 
Roman: The Last Man in Europe. Der ominose Titel wurde spater 
geandert zu: Nineteen Eighty-Four.4 1m Jahre der feierlichen Ver
kundigung der Menschenrechte durch die Vereinten Nationen er
zahlt Orwell, wie die Wurde des Menschen angetastet wird: durch 
endlosen Krieg und geplante Mangelwirtschaft; durch unauthor
liche Propagandareklame und allgegenwartige Fernsehuberwa
chung; durch Folter und entehrende Todesstrafe mit Show-Effekt. 

Die Einheit der Person wird aufgeli:ist. Sprache, Gedachtnis, Ge
schichte werden geandert. Sexuelle Energien werden umgeleitet in 
den Kult des GroBen Bruders. Der »letzte Mensch in Europa« ist 
Archivar, Historiker, Sammler; seine Liebe heiBt klassisch Julia. 
Erotik und Historie sind der letzte - vergebliche - Widerstand gegen 
die Unmenschlichkeit der Diktatur.5 Eric Blair war ein kritischer 
Humanist und kein Zyniker. Wahrend er an Nineteen Eighty-Four 
schrieb, grundete er mit Arthur Koestler, Bertrand Russell, Victor 
Gollancs eine »League for the Dignity and Rights ofMan«.6 Die »Liga 
fur Menschenwurde« scheiterte am Geld. Durch Vermittlung von 
Koestler jedoch gelangten ihre Ideen in die fruhen Dokumente von 
Amnesty Internationa1.7 

1.2 Zur rechtlichen Problematik 

Der erste Artikel des Grundgesetzes hebt an in feierlichem Ton, mit 
ehernem Klang, mochte man sagen: 

»(1) Die Wurde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu 
schutzen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. 

natiirlich bekannt, vgl. z.B. den Hinweis des Abg. Dr. Siisterhenn, in: Ste
nogr: Berichte des Parlament. Rates, Plenum, S. 21 (zitiert bei Wertenbruch, 
1958, S. 20, Anm. 7). 

4 Bernard Crick, George Orwell. A Life, 1980, S.371ff.: The last days and 
Nineteen Eighty-Four. Der erste Entwurf entstand 1943, abgedruckt bei 
Crick, 407ff.; vgl. 331; 362; verOffentlicht im Juni 1949; im Januar 1950 starb 
Orwell. 

5 Die genannten Themen und Motive sind, kompositionell oder sprachlich, 
besonders klar entwickelt auf S. 129, 146 (to alter history), 152, 158: Ge
schichte; 147, 153ff.: new identity; Zerstiirung des homo internus: they can't 
get inside you, 147; die Welt, die Geschichte, den Menschen andern: 146f. 
(Ausgabe: Penguin-Books, 1954). 

6 Crick, a.O. 344f. Orwell schrieb ein Manifest, das sich im Orwell-Archiv 
befindet (nicht eingesehen). 

7 Gegriindet 1961. 
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(2) Das deutsche Yolk bekennt sich darum zu unverletzlichen und 
unverauBerlichen Menschenrechten als Grundlage jeder 
menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtig
keit.« 

Diese Worte sind Gesetz, nicht, wie der gehobene Ton nahelegen 
konnte, eine schon stilisierte, aber juristisch wenig verbindliche 
Praambel. Der eherne Klang ist Nachhall alter religioser Sprache: 
»unantastbar« sind heilige Gegenstande, »unverletzlich« heilige Per
son en, Gesandte oder Priester: ein »Bekenntnis« wird abgelegt. 

Diese fromme Erinnerung darfindessen zweierlei nicht vergessen 
machen: 
a) Die Formel von der Unantastbarkeit der Menschenwiirde ist aus 

einem breiten Reservoir von Floskeln, Redensarten und Schlag
worten herausgefiltert, isoliert und neu gewichtet worden;8 

b) die Begriindung der Menschenwurde durch Riickgriff auf die 
christliche Theologie wurde abgelehnt. 

Erst dadurch, daB der Ausdruck "Menschenwiirde« aus dem Kontext 
von ,Ehre<, ,Gesundheit' und menschenwiirdigen Wohn- und Ar
beitsverhaltnissen gelOst wurde, entstand ein Begriff, der die einzel
nen Menschenrechte grundlegen kann: 

»Das deutsche Yolk bekennt sich darum zu unverletzlichen und 
unverauBerlichen Menschenrechten« (Art. 1, Abs. 2 GG). 

Zugleich aber ergeben sich nunmehr Anschliisse an einen rechts
philosophischen und religiosen Diskurs, die in dem alteren Ge
brauch des Ausdruckes >menschwiirdig' eher verkapselt waren. 

Fur die Juristen allerdings ist, was Geistes- und Religionsge
schichtlern AniaB bietet zu weitgreifenden Exkursen, ein schwie
riges Problem:9 

8 Vgl. den Chiemseer Entwurf, hier Anm. 2. - In den teilweise erheblich 
alteren Praambeln und Grundsatzen der Verfassungen der einzelnen Lan
der bleibt die damalige Bandbreite der Entwiirfe zur Forrnulierung von Art. 
1 GG sichtbar. In der hessischen Landesverfassung z.B. (1.12. 1946) wird in 
Art. 3 die >Wiirde, des Menschen nicht vor sondern neben >Ehre' und 
>Gesundheit, gestellt: »Leben und Gesundheit, Ehre und Wiirde des Men
schen sind unantastbar.« Vgl. Art. 27. - ParI. Rat, 17. Sitzung des Hauptaus
schusses vom 3.12.1948,1. Lesung (a.O. S. 205): 
»Art. 1: (1) Die Wiirde des Menschen steht im Schutze der staatlichen 
Ordnung. (2) Mit der Menschenwiirde und als eine der Grundlagen fiir ihre 
dauernde Achtung erkennt das deutsche Volk jene gleichen und unverau
l3erlichen Freiheits- und Menschenrechte an, die das Fundament fiir Frei
heit, Gerechtigkeit und Frieden in der Welt bilden.« 

9 Maunz-Diirig-Herzog, Das Grundgesetz, Bd. I, Abs. 1, Art. 1, Randnr. 14. -
Vgl. Helmut Coing, Das Grundrecht der Menschenwiirde, der strafrechtliche 
Schutz der Menschlichkeit und das Persiinlichkeitsrecht des biirgerlichen 
Rechts, in: Sildd. Juristenzeitung2, Dez. 1947,641-645, mit Behandlungvon 
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»Es ist bislang« - so Diirig im Grundgesetzkommentar - »der 
verfassungsrechtlichen Dogmatik nicht gelungen, fUr Artikel 1 Abs. 
1 eine giiltige Bezeichnung zu finden, die seinen Standort in der 
Norrnenhierarchie des objektiven Rechts zutreffend und umfassend 
bestimmt.« 

1st der Artikel eine SeinsaussagelO, ein »Grundsatz«11 oder ein 
»oberstes Konstitutionsprinzip«12? Wie konnen die Menschenrechte 
juris tisch aus der Menschenwiirde hergeleitet werden? 

Immerhin darf man, da der Staat die Menschenwiirde schiitzen 
soIl, folgern, daB diese antastbar ist. Wenn das Grundgesetz als 
ganzes ihrem Schutze dient, kann juristische Herrneneutik von den 
SchutzmaBnahmen fUr Leben, Freiheit, Person usw. auf den schiit
zenswerten Kern schlieBen. 

Die gegenteilige Meinung forrnuliert Nipperdey: 13 »Der Begriff der 
Wiirde des Menschen bedarf keiner weiteren juristischen Defini
tion.« 

Die pragmatische Position vertritt Zippelius:14 »Scharfere Kon
turen und groBere Verbindlichkeit gewinnt der juristische Begriff 
der Menschenwiirde erst durch die Kasuistik einer den Wiirdebe
griffkonkretisierenden Gesetzgebung und einer gefestigten Rechts
sprechung.« 

Das bedeutet: Die vom Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe 
entschiedenen bzw. zur Entscheidung anstehenden Verfassungsbe
schwerden, die sich auf Art. 1 GG stiitzen, also z.B. die Frage nach 
dem Menschenrecht des nasciturus, nach der Zuliissigkeit einer 
bestimmten Art von Volkszahlung oder der Stationierung von atoma
ren Waffen neuen Typus15 miiBten zur Definition des Leitsatzes des 
GG herangezogen werden, obschon doch diese Beschwerden sich 
gerade auf die Unantastbarkeit der Menschenwiirde berufen. 

Kontrollratsgesetz Nr.10 vom 51.1. 1946, das sich u.a. gegen »Crimes 
against Humanity« richtete. 

10 Wertenbruch, Grundgesetz, 1958, S. 51f. 
11 Vgl. den Riickverweis auf Art. 1 in Art. 75 GG. 
12 Maunz-Diirig-Herzog, a.a.O. nach Wintrich; als Alternativen werden er

wogen: »Grundsatznorm fiir die gesamte Rechtsordnung«, »elementarer 
Verfassungsgrundsatz«, »Auslegungsregel«. 

15 H.C. Nipperdey, in: Neumann - Nipperdey - Scheuner, Die Grundrechte, 
1954,S. 1. 

14 Zippelius, Art. »Menschenwiirde«, in: Evangelisches Staatslexikon, 21975, 
Sp.1554. 

15 Die Verfassungsbeschwerde von Dr. M. Diem vom 13.7. 1985 stiitzt sich 
wesentlich auf Art. 1 Abs. 1 GG. 
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1.3 Die Bestimmung des religions- und 
geistesgeschichtlichen Themas 

Angesichts dieser Fragen mag, was ich als Nichtjurist im folgenden 
vorzufiihren habe, als philologisches Glasperlenspiel erscheinen. 
Allerdings wird jeder Philologe provoziert durch gleich vier histori
sehe Fehler, die die ersten Satze des Artikels »Menschenwiirde« im 
Staatslexion der Gorresgesellschaft auszeiehnen: 16 

»Die geistesgeschichtliche Wurzel der Menschenwiirde liegt im 
Christen tum; der antiken Welt war der letzte Grund der Personalitat 
noch verborgen ... Die neuzeitlichen im Geist des Humanismus und 
der Aufklarung getragenen Bekenntnisse zur Menschenwiirde stel
len letztlieh nichts anderes als sakularisierte Formen der christli
chen Personalitatsidee dar.« 

Hierzu ist folgendes anzumerken: 
1. Das Christentum ist durchaus Teil der antiken Welt. 
2. Der Ausdruck »Menschemviirde« selbst stammt nicht aus dem 

Christentum, sondern aus der antiken Philosophie. 
3. Die Annahme, der »Ietzte Grund« der Person sei gottlich, von Gott 

erzeugt oder geschaffen, ist in der Antike weit verbreitet, auch 
aufierhalb des Christentums: der Name Platon darfhier fallen. 

4. Die Bekenntnisse des neuzeitlichen Humanismus zur »Menschen
wiirde« sind nicht Sakularisate, aus dem Christentum usurpiert, 
soudern Fortsetzung antiker Traditionen, oft angeregt durch das 
Christentum, oft erst gegen erbitterten und lebensbedrohlichen 
Widerstand der christlichen Administration durchgesetzt. 17 

16 W. Wertenbruch, Art. »Menschenwiirde«, in: Staatslexikon, hrsg. v. der 
Giirres-Gesellschaft, Bd. 5 ("1960), 665-667. - Vgl. R. Zippelius, in: Bonner 
Kommentar (1966), Erliiuterungen zu Art. 1, S. 6f. (vgl. ders., o. Anm. 14): 
er nennt, neben der christlichen Lehre von der Gottebenbildlichkeit, Kants 
Begrilf der sittlichen Autonomie und auflert kritische Bedenken zu einer 
konfessionellen AlIsbelltllng im Sinne bestimmter G1aubenssatze. - .Jiing
stes Beispiel: E. Benda, Die Menschenwiirde, in: Handbuch des VCrfas
sungsrechts der Bundesrepublik Deutschland, hrsg. v. E. Benda, W. Mai
hofer, H.J. Vogel, 1983, S.107-108; S.107: »Die Menschenwiirdegarantie ist 
entwieklungsgeschichtlich eng mit dem Christentum verb linden, die (sic) 
ihre Grundlage in dem Umstand Hndet, daB der Mensch als Ebenbild 
Gottes geschaffen ist; das antike Bild des Menschcn als vernunftbegabtes 
lind durch freien Willen gekennzeichnetes Wesen hat zur christlich-anti
ken Freiheitsidee wesentlich beigetragen, wenngleich Grundrechte im 
heutigen Verstandnis der Antike unbekannt waren.« Bier scheint nicht nur 
hinsichtlich Syntax lind Chronologie einige Konfusion zu herrschen. 

17 Vgl. §2.1 zllr Flucht des Pi co della Mirandola. - Der Versllch, die Geistes
geschichte der Neuzeit mit Hilfe der Sakularisationshypothese zu kon
struiercn, ist nicht gclllngcn, vgl. H. Liibbc, Sdkularisierung (1965),21975; 
W. Jaeschke, Die Suche nach den eschatologischen Wurzeln der Geschichts
philosophie. Eine historische Kl'itik del' Sdkulal'isierungsthese, 1976. 
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Eine Priifung des Denzingerschen Enchiridion Symbolorum, einer 
fUr die katholische Kirche mal3geblichen Sammlung der wichtigsten 
Lehrentscheidungen, ergibt folgenden Befund: Die im systemati
schen Index ausgewiesenen Stellen zur »Wiirde der menschlichen 
Person« stammen zum gral3ten Teil aus Verlautbarungen Johannes' 
XXIII., der - vor allem in der Enzyklika Pacem in terris aus dem 
Jahre 1963 - ausdriicklich sich auf die Menschenrechtserkliirung 
der UNO bezieht. 18 Altere Aussagen betreffen die Wiirde der Er-
16sten bzw. die Wiirde der Christen.19 Nicht einmal Genesis 1,26 -
Elohim schafft den Menschen »nach seinem Bild und Gleichnis« -
spieJt in den bei Denzinger gesammeJten Dokumenten die Rolle, die 
christliche Grundgesetzkommentatoren der Stelle heute fUr eine 
theologische Begrundung der Menschenwurde zuweisen wollen.20 

Das geistes- und religionsgeschichtliche Konstrukt im Staatslexi
kon der Garresgesellschaft widerspricht aber auch dem Geist der 
Viiter (und Mutter?) des Grundgesetzes. 

Bei der 2. Lesung des Artikels I im Rauptausschul3 des Pari amen
tarischen Rates steHte der Abgeordnete Dr. Seebohm im Namen von 
DP, CDU und Zentrum den Antrag, Freiheits- und Menschenrechte 
durch den Zusatz »von Gott gegebene« als »vorstaatliche« Rechte zu 
qualifizieren.21 Dagegen sprach Th. Reuss (FDP): »Mir scheint das 
eine Strapazierung der Religion zu sein, die wir uns aus religiOsen 
Grunden nicht gestatten sollten.«22 Carlo Schmid (SPD) erinnerte an 
Luthers Zuchtmeister Staat:23 

18 Denzinger, Enchiridion Symbolorum (341967),5955-5997, bes. 5957. Papst 
Pius XII. hatte bereits in seiner Rundfunkansprache vom 24.12. 1942 
gefordert, der »menschlichen Person« miisse die »ihr von Gott zugestan
dene Wiirde« zuriickgegeben werden. 

19 Denzinger, 5150 und 5152, Leo XIII. im Jahre 1878: in dieser Enzyklika 
wird ausdriicklich gegen die biirgerliche Gleichheit argumentiert. D. 
5245-5251 sind erst nach 1962 der Sammlung eingefiigt worden. 

20 Johannes XXIlI., D. 5955. Aul3er an dieser Stelle wird Gen. 1,26 nach 
Ausweis des Stellenregisters im Enchiridion-Symbolorum nur noch ein
mal angefiihrt: D. 140, Nr. 13, in der Verurteilung einer nicht-trinitarischen 
Lehre wird der Plural: »Lasset uns ... machen« als Anrede des Vaters an 
den Sohn ausgelegt. - Zur Bewertung dieses Befundes ist zu beachten, dal3 
es sich urn eine Auswahl von Lehrentscheidungen handelt, die nur von der 
katholischen Kirche als bindend anerkannt und zudem in neueren Auf
lagen immer wieder angepal3t werden. Dennoch, oder gerade deshalb ist 
das hier skizzierte Ergebnis signifikant. Es miil3te natiirlich durch das 
Studium des vollen Wortlautes der einzelnen Dokumente ergiinzt werden. 

21 Hauptausschul3, a.a.O., S.529f. - Vgl.: fahrbuch d. ij.ffentl. Rechts I, N.R 
1951, S. 54. 

22 A.a.O., S. 530. 
23 A.a.O.; vgl. die Stellungnahme der Abg. Dr. Greve (SPD): »lch personlich 

bin zum Beispiel der Auffassung - und mit mir sicher noch eine ganz 
namhafte Anzahl Deutscher-, dal3 diese ... nicht von Gott gegeben sind«
und Renner (KPD), der auf die Erkiimpfung der Menschenrechte gegen die 
Kirchen hinweist. 
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» ... und gegen diese, dem Gebrauch der Freiheit durch den Men
schen gegenuber hiichst pessimistische Staatsauffassung hat sich 
nun, gerade in Deutschland, nicht im Bereich des Religiiisen, son
dern im Zuge der zivilisatorischen Entwicklung, der Kampf der 
Menschen urn eine irdische Freiheit voUzogen ... « 

Der Antrag von Dr. Seebohm wurde mit 11 zu 10 Stimmen abgelehnt. 
Diese Ablehnung nahmen die AntragsteUer in des sen nicht zum An
laO, gegen den Artikell als ganzen zu stimmen; er wurde in der 2. 
Lesung bei nur einer Enthaltung angenommen. Hinter dieses Ergeb
nis soUte man nicht zuruckfaUen. Es soUte respektiert bleiben, daO 
das Grundgesetz hier keine spezifisch christliche Begrundung fUr 
notwendig gehalten hat. 

2 Die klassisch-humanistische Tradition 

2.1 Pico deUa Mirandola, Oratio (1486) 

Der neuzeitliche Begriff »Menschcnwurde«, wie ihn, durch man
cherlei Vennittlung, die Vereinten Nationen und das Grundgesetz der 
Bundesrepublik Deutschland aufgenommen haben, stammt aus der 
laikalen, humanistischen Philosophie des fUnfzehnten Jahrhun
derts. Die konzentrierteste und wirksamste Fassung erhielt dieser 
Begriff durch den Grafen Giovanni Pico deUa Mirandola 
(1465-1494). Er schrieb, als Dreiundzwanzigjiihriger, im Sommer 
1486 in der Niihe von Perugia eine Rede, mit der er die Disputation 
seiner 900 Thesen in Rom einleiten wollte. Diese Rede konnte Pico 
niemals halten. Das MiOtrauen der Inquisition verstrickte ihn in 
einen ProzeO. Er wurde verurteilt, vcrmochte jedoch dem Arm der 
geistlichen Gewalt zu entfliehen. Bis 1495 verblieb er unter kirch
lichem Bann; er starb im Jahre darauf, 51 Jahre alt.24 Seine Rede 
wurde postum erst veriiffentlicht. Sie erhielt den - durchaus zu
treffenden - Titel Oratio de dignitate hominis.25 

Das Thema war nicht neu. Zu Beginn des Quattrocento hatte 

24 A. Auer (G. Manetti und Pico ... , a.O. 93), stellt diese Vorgiinge folgen
dennal3en dar: »Da bei Bekanntwerden der Thesen seine Rechtgliiubigkeit 
in Miflkredit geriet, kam die r6mische Disputation nicht zustande, wohl 
aber verblieb uns die Rede, mit der er nach akademischer Art das Streitge
spriich feierlich einleiten wollte.« Das ist m.E. cine Verhannlosung von 
geistigem Terror. 

25 Zur Entstchungsgeschichtc der Oratio vgl. Eugenio Garin, La prima reda
zione dcll'Oratio de hominis dignitate, in: ders., La culturajilosojica del 
Rinascimento Italiano, 1961,23 t -240, mit Abdruck des lateinischen Textes 
der ersten Fassung. In den fiir diesen Versuch wichtigen Absiitzcn (Ein
leitung, Rede Jahwes an Adam) sind gegcnuber der letzten Fassung Bur 
geringfiigige Abweichungen festzustellcn, die den Sinn nicht iindern. 
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Johann von Saaz in seinem Ackermann aus Bohmen den Adel des 
Menschen sogar gegen den Tod verteidigt.26 Gianozzo Manetti 
(1396-1459) schreibt urn 1450 vier Bucher De dignitate et excellentia 
hominis.27 Er bekiimpft den contemptus mundi und Leute, die das 
Elend der condicio humana auch noch loben, und mochte es auch 
ein Papst wie Innocenz III. (1198-1216) gewesen sein.28 Er lobt den 
Korper und die Freuden der Liebe:29 longe maiores in coitu quam in 
comestionibus ac potationibus vo!uptas. Das Miingelwesen Mensch 
besitzt keine "bestimmte Technik« (certam artem) - und herrscht 
gerade deshalb uber aile Tiere.30 Das Lob des Menschen steigert sich 
zum Lob des Mannes und gipfelt im Lob der Konige und Fursten, die 
in ihrer unermeBlichen »Dignitiit und Excellenz« durch Regieren, 
Taten und Tugend die Wurde des Menschen ganz besonders ver
korpern, so sehr, daB sie »sogar dem unsterblichen Gotte geradezu 
iihnlich« werden:31 Der Konig ist der »groBe Mensch«. Kein Wunder, 
daB diese Lehren keine philosophische oder theologische Geheim-

26 Vgl. bes. Kap. 25 mit dem Kommentar von Bernt-Burdach (1917), wo allch 
hermetische Quellen (~4sclepius 5,6) nachgewiesen sind: der Mensch steht 
liber den Engeln, Teufeln, Schraten etc., denn er ist frei; scin Verstand 
dringt .in die Gottheit«. 

27 Janotius Manetti, De dignitate et excellentia IlOminis, hrsg. v. Elizabeth R. 
Leonard, 1975. Manetti wetteifert mit seinem Vorgiinger B. Faccius (t1457), 
De e:rcellentia ac praestantia hominis, lIanoviae 1611. Manettis Buch steht 
1590 unter Sixtus V. und 1596 unter Clemens VIII. auf dem Index, S.F.lI. 
Reusch, Die ,Indices Librorum Prohibitorum' des 16. Jahrhunderts, Tli
bingen 1886 (Bd. 1), S.495, 559. - Der Minerva-Verlag (FrankfurtlM.) 
verkauft zu ungeheuerlichen Preisen einen kleinen Nachdruek von Manet
tis de dignitate (1975), ohne Einleitung, Register o.ii. Die italienische 
textkritische und mit allem gelehrten Apparat ausgestattete Ausgabe von 
Elizabeth R. Leonard kostete 1980 in Rom gerade 7000 Lire! Zu Raimundus 
Sabundus (t1456) vgl. u. Anm. 35. Zweihundert Jahre danach: Gregorius 
Queccius, ~4natomia philologica, conlinens discursos phiioiogicos de nobi
iitate et praestantia hominis contra iniquos conditionis humanae aestima
lores, Noribergae 1632. 

28 Lotharii Cardinalis (Innocentius 111.) De miseria humanae condition is, 
hrsg. v. M. Maccarone, 1955; das ganze vierte Buch Manettis ist gegen Papst 
Innozenz gerichtet. Manettis Schrift kam auf den Index, die Kontroverse 
ging weiter: s. Gregorius Queccius, Anm. 27. 

29 Manetti 4, 24. 
50 Manetti 1,38; es folgt, im AnschluB an Aristoteles, ein Lob der mensch

lichen Hand: quasi 1,iva instrumenta - organa organorum. Auch hier ist 
die Unbestimmtheit des Organs die Voraussetzung fUr die hiihere Entwick
lung von Werkzeugen und Warren; Nachweis der antiken Quellen bei 
Leonard, a.O. 

31 Manetti 4, 73: »0 homines, vel 0 viri potius, quinimmo 0 reges et principes et 
imperatvres ... ut per cvntinuas el assiduas eius ips ius operationes non 
solumfelices el beati videamini, sed ut etiam immortaii deo quasi similes 
elficiamini.« 
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lehre blieben, sondern sieh dureh Diplomaten und Juristen an den 
Horen in Neapel, Florenz und Wien verbreiteten.32 

Diese gegen Ende des Quattroeento schon abgegriffene Topik will 
Pieo systematisieren und uberbieten.33 Elohim selbst erklart Adam 
in einer fingierten Rede Picos neue Anthropologie:34 

»Keinen bestimmten Wohnort, kein spezifisehes Aussehen, uber
haupt keine dir allein eigentiimliehe Gabe haben wir dir gegeben, 0 

Adam, damit du naeh deinem Wunsch und Willen haben und be
sitzen konntest den Ort, das Aussehen, die Gaben, die du dir selbst 
gewunseht hast. Den anderen Lebewesen ist ihre Natur definiert und 
wird innerhalb der von uns vorgesehriebenen Gesetze eingesehlos
sen. Du, von keinen Besehrankungen eingesehlossen, wirst deine 
Natur naeh deinem Willen, in des sen Gewalt ieh dieh versetzt habe, 
selbst definieren (feststellen). In die Mitte der Welt habe ich dieh 
versetzt, damit du von hier aus bequemer ringsum erblieken konn
test, was es alles gabe in der Welt. Und nieht himmliseh noeh irdiseh, 
und nieht sterblieh noeh unsterblieh haben wir dieh gemaeht, damit 
du, sozusagen aIs der selbstherrliehe und verantwortliehe Plastiker 
und Bildner dieh selbst in die Form ausbilden konntest, in die du (es) 
lieber willst. Du wirst degenerieren konnen ins Niedrige, was das 
Vieh ist; du wirst regeneriert werden konnen, gemal3 deiner person
lichen Entseheidung ins Obere, was das GOttliehe ist.« 

In Pieos Anthropologie also ist der Mensch nieht nur, wie schon in 
der antiken Tradition, ein minderwertiges Tier, sondern ein prinzi
piell unbestimmtes (non certum), unspezifisehes (non peculiare), 
nieht »festgestelltes« (deJinitumJ Wesen. Seine UnbestiIrnntheit ist 
die Moglichkeit seiner Freiheit; seine Unfertigkeit vervveist ihn auf 
Bildung und Selbstverwil'kliehung; seine Sehwaehe bringt ihm, pa
radoxervveise, mit Hilfe der Vernunft die Herl'sehaft uber die Tiere, 
die ~~rkenntnis und Beherrschung del' Natur.35 Del' Mangel fordert 
die Kompensation; die Dynamik der El'flillung treibt zur Uberkom-

32 Vgl. das Vorwort des Juristen Joannes Alexander Brassicanus an Nicolaus 
Rabenhaupt, Kanzler des Kaisers Ferdinand, Basel 1532, abgedrllckt bei 
Leonard, 145 ff. 

33 Pico, dign., S.26 (Garin): ... mihi non satis illajaeiebant, quae multa de 
humarzae naturae praestantia aJ{errentur a multis. 

34 Pico, dign., S. 28 (Garin); formaies Vorbild sind die Lehrreden des Corpus 
Hermeticum. 

35 Pico, Heptaplus 5,6. - Vgl. Manetti 3,5 (= S. 68, Leonard): omnia quaecum
que jacta sunt soli homini liese/Tire lie mirum in modumjamulari meri
diana ut dicitur lucc darius sonspicimus. - Vgl. Raimllndus Sabllndus 
(gest. 1436), Theologia naturalis, Tituius II (Vergleich des Menschen mit 
den »niedcren Stufen« del' Dinge: (Del' Mensch hat) esse vil'ere sen lire 
intelligere et liberum arbitrium; deshaib: nee aliquis gradus potest esse 
supra hominem ill digllitllte; Vgl. Titulus IV (Gatt/Mensch). - Vgl. Trinkaus, 
Image, 2,512; 517. 
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pensation.36 So steigert der Mensch sich iiber sich selbst hinaus. Der 
Mensch steht in der Mitte der Welt; er ist ein Zwischenwesen, Band 
zwischen oben und unten. Gerade des Menschen sterblicher Teil, 
der in den Traktaten de miseria hominis AnlaB zu Jammer und 
Sarkasmus bot, ist in Picos Anthropologie ein weiteres Argument fUr 
die Eigenheit und Wiirdenstellung des Menschen: er ist »Band und 
Knoten«.37 Aus diesen Griinden ist »der Mensch ein groBes Wllnder«: 
dieses Zitat entnimmt Pico einer hermetischen Schrift, dem As
clepius. 38 

Dieser Umstand diirfte nicht bei allen Vertretern christlicher 
Lehre und Administration eine Empfehlung fUr Picos neue Anthro
pologie gewesen sein. Schon die Fiktion einer Gottesrede im Stile 
des Hermes Trismegistos mochte bedenklich erscheinen. Arger 
noch war die Berufung auf einen sarazenischen Propheten namens 
Abdala, und dies gleich im ersten Satze der Rede iiber die Wiirde des 
Menschen: War nicht der Tiirke damals, wenige Jahre nach dem 
Faile Konstantinopels, der Erbfeind, das Reich des Bosen schlecht
hin? Bedenklich auch muBte es orthodoxer Untersuchung des Textes 
erscheinen, daB die Lehre vom Menschen nicht angekniipft war an 
die einschlagige Bibelstelle von der Schopfung »in unser Bild und 
Gleichnis«,39 und daB die Spekulation iiber Ur- und Erbsiinde, der 
Fall Adams und damit die grundsatzliche Erlosungsbediirftigkeit 
aller Menschen, wie Augustin sie der lateinischen Kirche vennacht 
hatte, iiberhaupt keine Rolle spielte. Der Bann, den der Papst aus 
mancherlei Griinden verhangte, war im System kirchlicher Lehr
disziplin in der Tat berechtigt. 

2.2 Hermes Trismegistos, Asclepius 

Das hermetische Zitat, mit dem Pico seine neue Anthropologie ein
leitet, ist kurz: A1agnum, a Asclepi, miraculum est homo! 

Trotz seiner Vagheit ist dieses Bekenntnis zu einem Platonismus 
florentinischer Pragung eindelltig. In Florenz niimlich hatten Marsi
lio Ficino und Tommaso Benci 1463 das im Westen gerade erst 
bekannt gewordene hermetische Corpus ins Lateinische und Volgare 
iibersetzt.40 Durch diesen neuen Schub hermetischer Theologie allS 

36 Diesc Paradoxic war auch der Antike bekannt. Vg\. z.B. Plinius, nat. hist. 7, 
pro\. §2f.:flens animal ceteris imperaturum. Vg\. Cancik, R6mische Ratio
nalitiit. 

37 Pico, Heptaplus 5,6. 
38 Pico, dign. S. 26 (Garin). Die Wurzcl-mir- kommt im ersten Absatz achtmal 

vor. 
39 Pico kennt diesc Lehre natiirlich: Heptaplus 2,6; 5,6; vg\. Trinkaus 2,507; 

509; 517. 
40 Kristeller, Studies, S. 221ff. 
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dem dritten nachchristliehen lahrhundert wurde die im Westen 
immer bekannte hermetisch-platonische Tradition erheblich ver
starkt.41 Neben die chaldaische Astrologie, den persischen Zoroa
ster und den griechischen Orpheus trat der Agypter Hermes Trisme
gistos und vergriiBerte noch einmal das Gewieht der »alten« nieht
christlichen Theologie in der Religionsgeschichte des Quattro
cento. 

Hier also fand Pieo eine neue Erklarung fUr das Wunder Mensch.42 

Er ist, platonischer Tradition entsprechend, ein Doppelwesen (ani
mal duplex),43 aus Ewigem und Sterblichem gemischt,44 ein »So
wohl-als-auch«, ein uterque,45 ein Mittelstiick.46 Er kann deshalb 
einerseits »in die Natur eines Gottes iibergehen, als ware er selbst 
ein Gott«,47 andererseits ist sein Sterbliches, das ihn mit der Welt 
unten verbindet, nieht siindhaft an sich oder Strafe.48 Vielmehr ist er 
gerade durch seine Verbindung mit den Elementen »gemehrt«, seine 
Sterblichkeit vergriiBert seinen Wert:49 

mortalitate auctus esse videatur. 

Die Giitter sind »nur« unsterblich, der Mensch auch sterblich; des
halb ist »durch den Willen Gottes der Mensch sogar besser kon
struiert als die Giitter, die nur aus unsterblicher Natur gebildet 
sind.«50 

41 Vgl. die Testimonia bei Nock-Festugiere II, S.264ff. Die lateinische Ober
setzung des Asclepius wird in das vierte Jahrhundert datiert, in dieselbe 
Epoche also, in der die Weihnachtsoration entstanden sein diirfte: s. § 3.1. 

42 Asclepius 6; vgl. Corp. Herm. IV 5. 
43 Asci. 7; vgl. Corp. Herm. I 15: »Und deswegen ist, im Gegensatz zu allen 

anderen Lebewesen auf der Erde, der Mensch ein Doppelwesen«. - oi
TCA-OUe;. 

44 Asci. 8; ex aeterna atque mortali natura. 
45 Ascl. 11: Est autem mensura eius utriusque, id est hominis, ante omnis 

religiu - .es ist aber das Man dieses uterque, das ist des Menschen, vor 
aHem die Religion«. Vgl. Anm. 50. 

46 Asci. 5: medietas generis sui; 6:j'eliciore loco medietatis est positus. 
47 Ascl. 6: Hoc enim in naturam dei transit, quasi ipse sit deus. 
48 Natiirlich ist er im Rang niedriger, aber durch die Komplexion im Men

schen entsteht ein neuartiges »hliheres« System. Die injerior pars kann 
jedoch als vitium und malignitas bezeichnet werden, die der superior pars 
den Aufstieg neidet: AscI. 11 u.li. Hervorzuheben ist die positive Wertung 
der Sexualitiit: veneris mysteria, amor divinus (Asci. 21). 

49 Ascl. 9: animal ergo homo, non quod is eo minur, quod ex parte mortalis sit, 
sed eu jorte aptius ejjicaciusque compositus ad certam rationem mor
talitate auctus esse videatur. - Die ciceronische Klausel hebt den Gedanken 
auch rhetorisch. 

50 Ascl. 22: (hominem) ... ex utraque natura composuit, divina atque mortali, 
et sic compositus est per voluntatem dei hominem constitutum esse me
liorem et diis, qui sunt ex sola immortali natura jormati, et omnium 
mortalium. - Vgl. Corp. Herm. X 24: Kai UTCEP ~KE{voue; (Glitter im Himmel) 
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Hoher kann die Wiirde des Menschen theologisch kaum noch 
gesteigert werden. Sie begriindet, schon in der Antike, die voll
konnnene Erkenntnis der Natur und die Herrschaft des Menschen 
iiber die ganze Welt:51 

»Er bearbeitet die Erde, mischt sich mit Gedankenschnelle in die 
EJemente, 
steigt mit Geistesscharfe in die Tiefen des Meeres. 
Alles ist ihm erlaubt! 
Der Hinnnel scheint ihm nicht zu hoch: denn er vermil3t ihn 
wie aus nachster Nahe mit seines Geistes Spiirsinn. 
Das Streben seines Geistes kann kein dunkler Dunst verwirren; 
die Dichtigkeit der Erde hindert seine Arbeit nicht, 
nicht widersteht die ungeheure Tiefe des Wassers seinem Blick. 
Alles ist der Mensch und iiberall ist der Mensch.« 

Der Mensch wird, gerade weil er mit den EJementen vermischt ist, 
ein besonders geeigneter und effizienter Verwalter der Welt; er soli 
sic erkennen, bewahren, regieren; so verbindet er seine Arbeit mit 
Gottes Willen.52 

Dieser spatantike hermetische Hymnus auf die Wiirde des Men
schen, die unwiderstehliche Kraft seines Geistes, die Unbeschrankt
heit seiner Herrschaft ist in der systematischen Mafilosigkeit seiner 
Anthropologie einzigartig.53 Seine Anziehungskraft aber, gerade fUr 
die Intelligenz in den Republiken, Universitaten und HOfen des 
Quattrocento wurde dadurch gesteigert, daB die Klassiker zahl
reiche, wenn auch weniger verstiegene Parallelen boten. 

Stoiker feierten den Menschen als Schopfer einer »zweiten Na
tur«;54 das Paradox des Mangelwesens, das die iibrigen Lebewesen 
beherrscht, ist in der Naturkunde des Plinius formuliert;'l5 und na-

i;cmv (, ovt(tl~ iivepul1to~; 25: »deshalb mufl gewagt werden zu sagen, der 
irdische Mensch sei ein sterblicher Gott, der himmlische Gott abcr ein 
sterblicher Mensch«. 

51 Ascl. 6: zu Parallelen in der riimischen Stoa vgl. Cancik, Riimische Ratio
nalitiit, S. 70r., hier 58f. 

52 Ascl. 11 (Ende): hunc ergo, sic eJJectum conjormatumque et tali ministerio 
obsequioque pmepositum a summo deo, eumque munde mundum servando, 
... opemm suam cum dei voluntate coniungit ... ; vgl. Ascl. 8 (Mitte); 10 
u.ii. 

53 Vgl. Ascl. 23: der Mensch alsjictordeorum. 
54 Cicero, De natum deorum 2,152. Die Parallel en, die Pease, Komm. z.St., 

S.945, beibringt, sind irrefiihrend: Sie betreffen nur den Wortlaut: quasi 
altemm natumm; damit wird an den herallgezogenen Stell en die Macht 
der Gewohnheit (consuetudo) beschrieben. Davon aber ist in nat. deor. 
2,152 nicht die Rede; hier ist vielmehr zivilisatorisches Selbstbewufitsein 
pointiert gefordert: nostris denique manibus in rerum natum quasi altemm 
naturam efficere conamw: 

55 Plinius, nat. hist. 7, pro!. 2f.: }lens animal ceteris impemturum. Das Mell
schellbild des Plinius ist pessimistisch getiint, eine Kompensations-
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tiirlich ist das gesamte Wortfeld von dignitas, excellentia, prae
stantia hominis,56 von >Person<, Freiheit, Vernunft, Verwandtschaft 
mit den Gottern in der antiken Anthropologie entwickelt.57 Der 
Glaube an den Geist des Menschen, der alles iiberwindet, wird von 
>Mathematikern< gepredigt.58 

ratio omnia vincit- die raison besiegt alles. 

Ovid bringt diese philosophischen Anspriiche einer hochentwickel
ten friihkapitalistischen Gesellschaft in seine Kosmogonie. Als alles 
schon entstanden oder geschaffen war - sive deus, sive natura-, 
fehlte noch ein Wesen, das diese Welt erkennen und beherrschen 
konnte.59 

sanctius his animal mentisque capacius altae 
deerat adhuc et quod dominari in cetera posset. 

3 Die christliche Tradition 

3.1 Mischungsritus und Opferungsgebet 

Der Begriff »Menschenwiirde«, wie er in der laikalen Philosophie 
und Religiositiit der Humanisten des Quattrocento entwickelt 

theorie ist nicht expliziert. Cicero dagegen hebt die kompensatorische 
Funktion der menschlichen Vernunft hervor: obwohl durch seine Schwii
che den Tieren unterlegen, herrscht der Mensch iiber sie kraft seiner ratio: 
rep. III 1,2 bei Lact. opif. 3,16f. Die iibcrschiel3enden Leistungen der 
schiipferischen Vernunft werden als Paradox formuliert: die Erfindung der 
Schrift ermiiglicht »Gespriiche mit Abwesenden«, »Monumente der Vergan
genheit«: rep. Ill, 2,3. 

56 Vgl. Helmut Wegehaupt, Die Bedeutung und Anwendung von dignitas in 
den Schriften der republikanischen Zeit. Diss. Breslau 1932, 82 S. Die 
Arbeit, bei Kroll (und MaHen) angefertigt, ist stark beeinflul3t von Richard 
Heinzes Aufsiitzen zu >riimischen WertiJegriJ[en<. 

57 Z.B. Cicero, De leg. 1,7-10 und vor allem die stoische Tradition, z.B. 
Seneca, epist. 41. Ganz anders Lukrez: Er gebraucht den Gedanken yom 
Miingelwesen Mensch (5,222-234) als ein Argument in seiner antitele
ologischen Beweisfiihrung: Die Welt ist nicht urn des Menschen willen 
geschaffen (5,156ff.). Anstelle einer Kompensationstheorie steht bei ihm 
das Konzept des Lernens aus Not und Erfahrung und des historischen 
Fortschrittes (5,1011-1457). In den Schluflversen (1448-1457) sind die 
Stichworte auf engstem Raum zusammengeriickt: usus, experientia, do
cere, ratio, pedetemptim progredientes (vgl. Cancik, Riimische Rationali
tiit, S. 69f., hier 57f.). Zum Zivilisationsprozefl gehiirt bei Lukrez die Ober
win dung der Religion. Die Menschen haben Giitter erfunden, wei! sie sich 
selbst gering schiitzten (5,1238-1240). Vergottung als hiichste Vollendung 
des Menschen ist im lukrezischen System nicht denkbar. 

58 Manilius, Astronomicon 4,932. 
59 Ovid, N/etam. 1,76f. Der Vers wird zitiert bei S. Pufendorf, De iure naturae 

et gentium, Buch II c.t § 5: vgl. n. § 4.1. 
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wurde, hatte zahlreiche Beriihrungspunkte mit Kult und Theologie 
der christlichen Kirche. Da war die lange Auslegungstradition zu 
Genesis 1,26, wo jedoch das »Bild« Elohims in Geist, Gedachtnis, 
Willen des Menschen gefunden wurde.60 Die Dignitat des Fleisches 
zeigte sich, immerhin, in der Auferstehung und gegebenenfalls Ver
klarung des Leibes im Himmel. 61 Die Auslegung von Psalm 8 - »Was 
ist der Mensch« - bot Gelegenheit zu anthropologischer Meditation: 
er war jedoch, durch das Zitat im Hebraerbriej, auf die Person des 
Gottmenschen Christus bezogen worden.62 Aus alter jiidischer Spe
kulation kam die Lehre iiber den Stand, die Wiirde und Herrlichkeit 
des ersten Adam, des Menschen vor dem Fall. Und in den christli
chen Klassikern des Altertums fand sich reichlich Stoff fUr eine 
philosophische Anthropologie. Schon die christlichen Klassiker, be
sonders Laktanz, waren von platonischen und hermetischen Mo
tiven durchsetzt. 

Am wichtigsten aber wurde, so scheint mir, die Lehre von der 
Menschwerdung Gottes, seiner »Einfleischung« (!:VCJ(iPK(ocn~, incar
natio), zumal sie eng mit dem Ritual der Messe verbunden wurde. 

1m Opferungsteil der Messe, genauer: der Opfervorbereitung, zwi
schen Symbolum (Credo) und Canon (Te igitur), werden die Gaben 
bereitet. In den Wein wird, nach einem lange umstrittenen Verhalt
nis, ein wenig Wasser gemischt. 63 Dazu spricht der Zelebrant folgen
des Gebet: 

Deus, qui humanae substantiae dignitatem 
mirabiliter condidisti et mirabilius rejonnasti: 

60 Ambroisus (?), De dignitate condition is humanae (PL 17, 1105ff.); Predigt 
im Anschlufl an Gen. 1,26 unter Verwendung der augustinischen Trinitiits
lehren; der Schlull erinnert an die Weihnachtsoration/Mischungsgebet: 
tunc similis ei appareat (1 Joh. 3,2), qui se mirabiliter ad similitudinem 
suam in primo Adam condidit, mirabilius in secundo rejormavit. Manetti 
zitiert Gen. 1,26 in seinem 2. Buch, das von der Seele handelt; in kompli
zierten Ausfiihrungen betont er cinerseits seine Orthodoxie, andererseits 
gibt er den Zeugnissen antiker Philosophen und Dichter weit mehr Ge
wicht als der Bibelexegese. - Die Pointe in Pieos Anthropologie ist die neue 
systematische Bestimmung der mortalitas des Mensehen, 5.0. §2.2. 

61 Von Manetti 4,58 ff. ausgefiihrt; v gl. Lorenzo Valla, De vero borto III, bei 
Trinkaus Bd. 1, S. 198 mit Anm. 44: Non poterit ipse Deus-homo te ho
minem-deum expectare venientem. ~4 throno suo consurget ... : der Einzug 
des Mensehen in den Himmel wird als Triumph beschrieben; vgl. Trinkaus 
Bd.2,633ff. 

62 Hebr. 2,6ff.- Manetti, 4,37 bezieht den Psalm, obwohl er auch den Hebraer
briejerwiihnt, auf den Mensehen, nieht aufChristus. 

63 Jungmann, Missarum Sollemnia 2,45ff.; 74ff.; seit dem 13. Jahrhundert 
wird ein Liiffel als Mafl benutzt. - Literatur iiber antike Misehungsriten 
und ihre symbolische Deutung ist mir nieht bekannt: die Toten erhalten 
Honig und Milch - aber das bietet keinen Anlafl zur Spekulation; der 
Kykeon gehort in den inneren Kreis der Mysterien, cine theologisehe 
Deutung ist mir nieht bekannt. 
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da nobis (per huius aquae et vini mysterium) 
eius divinitatis esse consortes, 
qui humanitatis nostraeJieri dignatus est particeps, 
Jesus Christus, Filius tuus, Dominus noster: ... 

Gott, der du die Wiirde der menschlichen Substanz 
wunderbar geschaffen und wunderbarer erneuert hast: 
Gib uns (durch das Mysterium dieses Wassers und Weines) 
der Gottlichkeit dessen teilhaftig zu werden, 
der unsere Menschheit anzunehmen fUr wiirdig gehalten hat, 
Jesus Christus, Dein Sohn, unser Herr ... 

Der Mischungsritus diirfte, als allgemein geiibter, griechischer 
Brauch bis in das erste christliche Jahrhundert zuriickreichen. Die 
spateren Deutungen beziehen ihn auf Christus und die Kirche oder 
auf die Seitenwunde Jesu, aus der Blut und Wasser floB, oder auf die 
Glaubigen, die »in Christus eingehen«.64 DaB die Deutungen so 
variabel sind und ein klarer Bezug auf das Gebet fehlt, ist ein erster 
Hinweis darauf, daB Ritus und Gebet verhaltnismaBig spat erst zu
sammengefUhrt wurden. Der friiheste BeJeg innerhalb eines Ordo 
missae stammt aus Handschriften erst des 11. Jahrhunderts.65 Der 
Wortlaut des Gebetes ist jedoch bereits antik. Sein urspriinglicher 
Ort in der Liturgie ist aber nicht der Mischungsritus der Messe, wo 
es bis in unsere Tage gebetet wurde. Das Gebet von der »Wiirde der 
menschlichen Substanz« wurde fUr das urn die Mitte des vierten 
Jahrhunderts neu geschaffene Fest der »Geburt des Herrn« formu
liert, urn dieselbe Zeit also, in der die lateinische Ubersetzung des 
Asclepius entstand. f;6 

64 Das vollstiindige romische Mf!!3buch (1926), "1951, S. 465. Antike Quellen 
bei .Iungmann 2,45ff.; vgl. Thomas v. Aquino, Summa theol. III q. 74, art. 6. 
In diesen Quellen ist jedoch offenbar meist das in del' folgenden Anm. 
zitierte Gebet mit dem Mischungsritus verbunden gewesen. 

65 Florenz, Bib!. Riccard. Cod. 500, fol. 14: s. A. Ebner, Missale Romanum, 
1896 (= 1957), S. 51; 500; vgl. ebd. 47; 297f.; 98; 509f.; 572f. - Das altere 
Gebet zum Mischungsritus, das mindestens bis ins 15 . .Iahrhundert ge
braucht wurde, beginnt mit del' Erinnerung an die Seitenwunde Jesu: Ex 
latere Christi sanguis et aqua exisse dicitur ... 

66 Die Worte pe,. huius aquae et vini mysterium sind bei del' Einpassung des 
Gebetes in den Offertoriumsteil des ordo missae hinzugefUgt worden. Die 
explicite Verb in dung von Inkarnation und Eucharistie scheint nicht sehr 
haufig zu sein; Jungmann, 2,75 mit Anm. 114, verweist auf Honorius 
Augustodunensis, einen fruhscholastischen Autor des 12. Jahrhunderts 
(PL 172,593 B). - Del' Einbau eines Gebetes aus dem Weinachtsfestkreis in 
das von del' Passion bestimmte Messformular ist kultgeschichtlich auffiil
Jig, abel' - was aus Jungmann, a.O., nicht deutlich wird - in del' antiken 
Christologic vorgebildet, s. Gelasius (Papst von 492-496), de duabus na
turis ill Christo adversus Eutychum et Nestorium, ill: Epistulae Romano
rum Pontificum, ed. A. Thiel 1868, 550-557: s.u. Anm. 72 zu PL 55, 149 
(Weihnachtsorationen). Diesel' Traktat gibt gute Beispiele fUr die kulti-
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3.2 Menschwerdung und Weihnachtsoration 

Als Weihnachtsoration ist das Gebet in den iiltesten Sacramentarien 
(6.-7. Jahrhundert) iiberliefert.67 Sein Thema ist die heilsgeschicht
liche Typologie vom ersten Adam und dem neuen Adam - Christus, 
von Schopfung (condidisti) und ErlOsung (reJormasti). »Wunderbar« 
war der Adam Qadmon, todlos, mit ungetriibten Sinnen, durch
dringendem Verstand, ungeschwiichtem Willen - und wie sonst noch 
in der reichen Adamspekulation seine Herrlichkeit gepriesen 
wird.68 »Wunderbarer« ist die Neu-Gestaltung, weil - aufriitselhafte 
und in endlosen Disputen unerkliirte Weise - der Gott sich mit dem 
Menschen verbindet.69 Die »Einfleischung« Gottes in Maria wird, in 
der spiitantiken Theologie, mit dem »Hiniibergehen« Gottes in Brot 
und Wein analogisiert.7o Durch den giiltigen Empfang von Brot und 
We in gewinnt der Mensch »Anteil an der Gottheit«; dies ist, der 
Weihnachtsoration zufolge, sozusagen umgekehrt proportional zur 
Inkarnation Gottes: divinitatis consorslhumanitatis particeps. 
Durch die Eucharistie »werden wir teilhaft der gottlichen Natur«;71 

sche Basis dogmatischer Argumentation und ist insofern ein fruchtbarer 
Ansatz fiir spezifisch religionswissenschaftliche und religionsgeschicht
Hche Fragestellungen. - Baumstark (lVlissale Romanum. Seine Enlwick· 
lung, ihre wichtigsten Urkunden und Probleme, 1929, S. 36) halt eine Ent
stehung im 5. lahrhundert fiirmiiglich, verweist auf gedankliche Anklange 
in Reden des Papstes Leo I. (440-461); den o.g. Traktat des Gelasius 
erwahnt er nichL 

67 Sacramentum Leonianum (Sammlung urn 540; lis.: 7. lahrhundert), Natale 
Domini mense Decembri, VII Kalendas Januarias (PL 55,146f.): Deus qui 
humanae s.d. et mirabiliter c. etc.; sonst ohne Unterschied, vgl. Anm. 66. 
Das Leonianum ist riimischen Ursprungs. Vgl. Ebner, il4issale Romanum, 
S.238; 286; 363ff.; 374ff. Vgl. Sacramentum Gregorianum, PL 78,32. Viel
leicht klingt dieses alte Weihnachtsgebet noch in der abgeschwiichten 
Version der schlieOlich im Missale Romanum verbindlich gewordenell 
Postcommullio der ersten Weihnachtsmesse nach: ut, qui nativitatem do
mini nostri Jesu Christi mysteriis nosfrequentare gaudemus, dignis conuer
sationibus ad eius mereamur pervenire consortium. 

68 Vgl. die Recapitulationstheorie bei lrenaeus, 4,6,2; 5,1,3. Mit dem Stichwort 
,Wunder' beginnt Picos Rede iiber die Wiirde des Menschen. 

69 Fiir das Selbstwertgefiihl des Quattrocento bezeichnend ist die Ansicht 
Manettis, daB Gott auch dann Mensch geworden ware, wenn dies nicht 
infolge der Erbsiinde heilsnotwendig gewesen ware (de dign. 3,58, S.98 
Leonard): Ceterum si primi nostri parentes nequaquam pecassent Christus 
nihilominus e coe/is in terram descendisset, non ul humanum genus red
emisset, quod quidem a peccati labe et a realu immune ex'titisset, sed utique 
in mundum venisset, ut hominem per hanc humilem humanae carnis sus
ceptionem mirabiliter et incredibiliter honoraret glorificaretque. 

70 Gelasius, De duabus naturis, a.a.O., s. Anm. 66. 
71 Gelasius, a.O.: divinae efficimur consortes naturae. Die Formel geht zu

riick auf 2 Petro 1,4: 3da<; KOlVCOVOI <jlUcrECO<;; Vulgata: ut per haec efficiamini 
divinae consortes naturae; vgl. Irenaeus 4,28,2, 
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»durch die Teilhabe macht Gott den Menschen ewig«;72 denn die 
Eucharistie ist ein »Medikament zur Todlosigkeit« (<l><iP!laKOV a8ava
criac;).73 »Der Mensch«, predigt Gregor von Nyssa,74 »iiberschreitet 
seine eigene Natur, wird unsterblich aus einem sterblichen, aus 
einem zerbrechlichen ein unversehrter, aus einem sterblichen ein 
ewiger, kurz: wird Gott aus einem Menschen. Denn er wurde ge
wiirdigt, Gottes Sohn zu werden, und wird gewHl in sich haben die 
Wiirde des Vaters und wird Erbe aller vaterlichen Giiter.« 

Derartige Formulierungen, die in der griechischen Kirche hau
figer sind,75 fiihren gelegentlich nahe heran an Vorstellungen, die in 
der hellenischen Religion mit Ausdriicken wie )Apotheose< oder 
)Selbstvergottung< bezeichnet wiirden. 76 

3.3 »MeBbuch '77« 

In der spatantiken Weihnachtsoration, die urn die lahrtausend
wende zu dem Gebet wurde, das den Mischungsritus begleitete, ist 
christliche Tradition zum Thema »Menschenwiirde« konzentriert. 

Die Dignitat der menschlichen Substanz ist demnach begriindet: 
a) in der Herrlichkeit des Adam Qadmon, der ins »Bild und Gleich
nis« Elohims geschaffen ist; 
b) in der Inkarnation des Gottmenschen, des neuen Adam; 
c) in der Teilhabe an der Gottheit durch die Eucharistie. 

Christliches Weihnachten war urspriinglich ein Fest der Men
schenwiirde. In dieser Tradition ist viel graeco-jiidisches und 
graeco-romisches Gut eingeschmolzen, aber offen bar auch in Dog
matik und Kult verkapselt worden. 1m Quattrocento boten diese 
Elemente den Humanisten Gelegenheit zum Absprung in eine nicht-

72 Leonianum, PL 55, 149: nos quoque mirando consortia reddis aeternos. -
Vgl. A I bert Blaise, Le vocabulaire latin des principaux themes liturgiques, 
1966, s. v.; Concordantia verbalia }Ifissalis Romani, Partes euchologicae, 
edd. Th.A. Schuitter, W.A. Slaby, 1983, s.v. 

73 Ignatius, Eph. 20; vgl. DiognetbriefX § 6; Irenaclis 6,38,1: (Eucharistie) 
uSuvucriuS iipTOV; 3,18,7: EI ~ll cruvllvffiSll 6 iivSpm11:os to S£0 OUK iiv €8uv1)Sll 
~EtUEXEiv t~S uqJSupcriuS. 4,53,4: i1 11:(l)S iivSpm11:os xmp1)crEt EIS SEOV, EI ~" 0 
SEOS €xmp1)Sll EIS iivSpm11:ov. 

74 Gregor v. Nyssa, Oratio VII, PC 44,1280: €KlluivEt t"V EUUTOU qJucrtV 0 
iivSpm11:os, USUVUTOS €K SVllTOU ... SEOS E~ uvSp6:mou ytvO!lEVOS. 

75 Vgl. z.B. Johannes Damascenus, De imaginibus, orat. III c. 26; Maximlls 
Confessor, Ambigua 28,64; Gregor v. Nyssa, De imagine XII, c. 164; Gregor 
v. Nazianz, orat. I 7,57,2; daw: Lot-Borodine, La doctrine de la deification, 
a.O. 

76 Vgl. Ascl. 5: proximitate et consortia diis similes habentur(scil. bestimmte 
daemones); Pilit. del orac. 415 b (Kette von Gott - Heros - Mensch): 
SEtOtllTOS ~Et£crXOV. Die orthodoxe Theologie versuchte mit den verschie
densten Mitteln, hier Grenzen zu ziehen, vgl. etwa das sog. Symbolum 
Athanasianllm (5. Jahrhundert), Denzinger 76, oder die Verurteillingen D 
259 aus dem Jahre 431 lind D 451 aus dem Jahre 555. 
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orthodoxe oder nicht- oder nur teilweise christliche Anthropologie. 
Jetzt wurde das Thema Menschenwiirde mit Hilfe der Alten neu 
konstituiert: medizinisch, iisthetisch, philosophisch, theologisch 
und schlielHich auch juristisch. Dabei entwickelten sich humanisti
sche und kirchliche Traditionen so grundsiitzlich auseinander, daB 
im bundesrepublikanischen Katholizismus die mindestens teilweise 
gemeinsamen Urspriinge nicht mehr wahrgenommen werden.77 

Oswald von Nell-Breuning schreibt in seinen Grundzilgen der 
katholisches Soziallehre,-78 

»Alles, was die Wiirde des Menschen ausmacht, oder worin sie 
griindet (scil. die Gottebenbildlichkeit), hat die Kirche immer ge
kannt, geschiitzt und gewiirdigt. Sie sprach auch von der Wiirde des 
Christen; dagegen vermied sie es, von der »Menschenwiirde« zu 
sprechen; dieses Wort schien in ihrem Sprachschatz zu fehlen ... 
Inzwischen haben beide (scil. Menschenrechte und Menschen
wiirde) in der Soziallehre der Kirche ... ihren unbestrittenen 
Platz.« 

Die euphemistische Sprechweise - »dieses Wort schien in ihrem 
Sprachschatz zu fehlen« - zeigt die apologetischen Note: Das Wort 
fehlt in den offiziellen Dokumenten der katholischen Soziallehre 
wirklich; andererseits ist (war) es, was Nell-Breuning nicht an
merkt, im tagtaglichen Kult des katholischen Priesters durchaus 
vorhanden. Zwischen katholischem Kult, Dogmatik und neuzeit
licher Verfassungslehre liegt offensichtlich der Abgrund der wissen
schaftlichen, demokratischen und sozialen Revolution der Neu
zeit.79 Das neueste katholische MifJbuch (1976177) zerschneidet 
auch die sprachliche Kontinuitiit. Das Gebet zum Mischungsritus 
lautet nunmehr in bundesrepublikanischem Deutsch:80 

»Wie das Wasser sich mit dem Wein verbindet zum heiligen Zeichen, 
so lasse uns dieser Kelch teilhaben an der Gottheit Christi, der 
unsere Menschennatur angenommen hat.« 

77 Eine Ausnahme ist A. Verdross, Abendliindische Rechtsphilosophie, 21963, 
S. 259: in der (Weihnachts-)Oration Deus qui fin de .die Idee der dignitas 
human a ... ihren vollendeten Ausdruck«; sie sei in der imago-Dei-Lehre 
fundiert. 

78 O. v. Nell-Breuning, Gerechtigkeit und Freiheit. Grundzuge katholischer 
Sozialiehre, 1980, 101. - Vgl. S. 102: »Unmittelbarer Ausflufi der Menschen
wiirde ist das Recht auf freie Entfaltung der Persiinlichkeit« - das sind die 
humanistischen Postulate des Quattrocento. 

79 Vgl. Verf., Christentum und Todesstrafe; ders., G1eichheit und Freiheit; 
ders., »AlIe Gewalt ist von Gott«. 

80 Messbuch '77. Katholisches Bibelwerk; imprimatur vom 23. Juli 1976, 
S. 348. Der alte Schott hat demgegeniiber .Gott, du hast den Menschen in 
seiner Wiirde wunderbar erschaffennnd l10ch wunderbarer erneuert ... « 
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Das Wort »Menschenwiirde« ist gestrichen. 

4 Zusammenfassung - Thesen 

4.1 Geschichte 

Die Aura von Art. 1 GG 
Der feierliche, pathetische Klang, den wir im ersten Satze von Art. 1 
GG vernehmen, ist der Nachhall einer religiOsen und philosophi
schen Formel von hochstem Anspruch. 

Die »Wiirde« des Menschen ist danach allgemein bestimmt durch 
seine Stellung in einem hierarchisch aufgebauten Kosmos. 

Seine besondere Stellung wird bestimmt als Herrschaft iiber die 
Welt und, in jeweils verschiedener religiOser Terminologie, als Teil
habe an der gottlichen Substanz, Abbild oder Kind der Gottheit.81 

Der Ausdruck »Unantastbarkeit« verstiirkt die religiOse Aura urn 
den Begriff Menschenwiirde; »unberiihrbar«, »unverletzlich«, in
violable - sind Worte der europiiischen Sakralsprache.82 

Die Bahnen der Iradition 
Die Aura von Art. 1, Absatz 1, Satz 1 GG stammt aus griechisch
romischer, christlicher und humanistischer Tradition. 

Die christliche Tradition enthiilt eher jiidische Adamsspekulation 
und eher hellenische Lehren von der Gottessohnschaft des Messias, 
der Unsterblichkeit (nicht: Gottlichkeit) der Seele, der Teilhabe an 
der Gottheit durch das Mysterium der Eucharistie. Diese Tradition 
ist in der antiken Liturgie (Weihnachten, Mischungsritus) und Theo
logie faBbar.83 

81 Teilhabe: !lETEXEIV 8Elonlws (Plutarch, s. Anm. 76); Abbild (Gen. 1,26); 
Kind: generatum a deo (Cicero, De leg. 1,7). - Durch die Begriffe ,Natur'/ 
,Schiipfung' wird in den verschiedenen Religionen und Philosophien die 
,Einheit, bzw. die Trennung des Giittlichen yom Menschlichen verschie
den stark betont, die Stu fen sHirker voneinander geschieden oder das 
Ineinandergreifen der Glieder der ,Kette' aller Wesen mehr hervorge
hoben. 

82 Vgl. Vocabularium Iurisprudentiae Romanae II, 1933, s.v. dignitas (laedere 
/ tueri; dignitatis in laesae status: Call. 930,90). In der franziisischen Men
schenrechtserkliirung ist »inv iolable et sacree« das Eigentum (Hinweis 
von Dieter Conrad, Heidelberg). Das Wort ,heilig' wurde von den Ver
fassern des Grundgesetzes gewiB mit Bedacht vermieden. 

83 In der Kirchenviiter-Tradition ist die hier skizzierte Gemengelage bereits 
vollstiindig belegbar. Ein Musterstiick ist Laktanz. Garins Nachweis 
(1938), die Lehre von der Wiirde des Menschen in der Renaissance sei 
beeinfluflt von einer neuen Kirchenviiterlektiire der IIumanisten, ist des
halb zwar richtig, aber wenig signifikant, zumal da Garin selbst zeigt, dafl 
die Humanisten die Kirchenviiter unter einem bestimmten, z.B. hermeti
schen Interesse gelesen habel!. - Vgl. Anm. 91. 
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1m Quattrocento wurde, im Rahmen der Veranderungen des ge
samtkulturellen Milieus besonders in den oberitalienischen Stadten 
sowie aufgrund neuer Lektiire und neuer Ubersetzungen der alten 
Quellen (vor allem Platons und der Neuplatoniker) und des neuen 
Zustroms alter Texte, besonders des Corpus Hermeticum (1460), das 
Thema der candicia et dignitas humana neu verhandelt. Die Orte 
der Verhandlung sind nicht Kirche, Theologie, Kleriker, sondern 
Diplomaten, Juristen, Redner, Humanisten, die Universitaten und 
Htife. Die humanistischen Texte iiber die »Wiirde des Menschen« 
sind Ausdruck und Legitimation neuer Energien neuer Schichten. 
Die Themen »Herrschaft« und »Freiheit« sind deshalb besonders 
entwickelt. 

Diese Tradition ist in der Kunst, Wissenschaft, Philosophie, aber 
auch in para- oder antichristlichen und in paganen Religionsbildun
gen fafibar. 

Die Vermittlung in die Rechtslehre 
Die hier skizzierte Tradition war schon im Quattrocento aufierhalb 
von Kirche und Universitat prasent. Der fUr die Verfassungsge
schichte der Neuzeit wichtigste Vermittler ist, soweit ich das iiber
sehen kann, Samuel Pufendorf (1632-1694) gewesen. Er hat in sei
ner Naturrechtslehre den Begriff der Menschenwiirde im Horizont 
der gesamten Tradition entwickelt, einschliefilich der philosophi
schen und biologischen Anthropologie der Antike. Dieser antiken 
Tradition hat er in seinem juristischen Begriindungszusammenhang 
die logische Prioritat vor der christlichen Offenbarung zugewiesen, 
urn die Allgemeingiiltigkeit seiner Grundsatze zu gewahrleisten. 
Pufendorfs Werke wurden durch zahlreiche Ubersetzungen in die 
europaischen Nationalsprachen im 17.118. Jahrhundert weit be
kannt.84 In Amerika wurden seine Lehren u.a. verbreitet durch John 
Wise,85 dessen Schrift zur Verfassung der Kirchen von Neu-England 
(1717) in die Friihgeschichte der amerikanischen Erklarung der 
Menschenrechte (Virgina Bill of Rights, 1776) einzuordnen ist.86 

84 S. Pufendorf, De iure naturae et gentium, bes. 2,1,5; ders., Elementorum 
iurisprudentiae universalis libri duo, bes. 1,7: quin in ipso hominis voca· 
bulo iudicatur inesse aliqua dignatio .. . Die Vorstellung vom Menschen als 
Mangelwesen hat Pufendorf ebenfalls entwickelt, vgl. Welzel, Naturrechts
lehre, S. 43f. 

85 John Wise, A Vindication oj the Government oj New England Churches, 
1717,21772. 

86 Welzel, EinKapitel (1952); vgl. Cancik, Gleichheit und Freiheit, § 1.1. 
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4.2 Analyse und Methode 

Herrschaft undMenschenwurde 
In allen Zweigen und Stadien der Tradition wird Menschenwiirde 
durch Herrschaft bestimmt: iiber Welt, Tiere, Menschen.87 Deshalb 
gilt gelegentlich die Wiirde des Mannes mehr als die der Frau88, gilt 
der Herrscher als die Krone der Menschheit. 

Die Vorstellung, der Mensch sei durch seine Natur oder als Abbild 
Gottes zur Erkenntnis und Beherrschung der Welt bestimmt, kann 
unter geeigneten Umstanden einen erheblichen Energieschub be
wirken beziehungsweise ausdriicken.89 

Das z.T. ungeheuerliche Selbstbewul3tsein dieser >Ubermen
schen< in ihrem faustischen Streb en drangt, auch wo es im Rahmen 
des offiziellen Christentums verbleibt, die Gegentradition von der 
miseria condie ion is humanae mit ihrer Betonung von Hinfalligkeit, 
Siindhaftigkeit, Hal3lichkeit in einem gewissen Mal3e zuriick. 

Trotz seiner inneren Struktur als Herrschaftsbegriff ist der Begriff 
»Menschenwiirde« grundsatzlich als ein allgemeiner, universaler 
gedacht worden, der fUr aIle Menschen gel ten solI. Er enthalt -
mindestens prinzipiell - die Begriffe Freiheit und Gleichheit. 

Geschichte der »europiiischen Religiositiit«90 
Die Geschichte des Begriffes »Menschenwiirde« zeigt in einem klei
nen Ausschnitt ein Stiick europaischer Religionsgeschichte.91 

Diese Religionsgeschichte mul3 Fortleben, Metamorphose und Re
vitalisierung der antiken Religionen und ihrer Theologien einbezie
hen, hier insbesondere die Hermetik und jenen religii:isen, univer
salen Theismus, der sich am Beginn des 16. Jahrhunderts von Italien 

87 Ascl. 9: gubernare terrena; 11: (homo) operam suam cum dei voluntate 
coniungit; u.a.m. 

88 Ulpian26,22: dignitas maiorest in sexu virili; vgl. §2.1 mitAnm. 51. 
89 So auch in Rom in den beiden lahrhunderten urn Christi Geburt. Zeugen: 

Lukrez, Cicero, Ovid, Mani!ius, Seneca. 
90 Georg Misch, Vorwort zu Wilhelm Dilthey, Weltanschauung und Analyse 

des Menschen seit Renaissance und Reformation (1891-1904) = Ges. Schr. 
Bd. 11, 101977, S. VII. 

91 Garins Aufsatz tiber die Menschenwtirde bei den Kirchenviitern leidet 
daran, daB er keine Wortfelduntersuchung vorlegt, so daB die Geschichte 
des Begriffes dignitas nicht klar wird. Er sondert die Traditionen nicht 
genau; daB die Kirchenviiter nur die Medien antiker Tradition sein konn
ten, wird ihm nicht deutlich; daB mit dem Christentum »Neues« gekommen 
sei, ist ihm unbefragtes Dogma. Interessant ist der Aufsatz forschungsge
schichtlich, wei! er - vor den (modernen) Menschenrechtserkliirungen 
entstanden - die politisch-juristische Aufladung des Begriffes Menschen
recht noch nicht kennt, und wei! er ihn noch nicht aus der imago-Lehre 
ableitet. - Vgl. Anm. 85. 
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her tiber ganz Europa ausbreitet.92 Von besonderer Bedeutung ist 
hierbei die Permanenz des Platonismus in allen Stadien und Zwei
gen der Tradition (orthodoxes Dogma, Kabbalah, Hermetik)Y3 

Ftir die Religionsgeschichte des Christentums hat die Liturgiege
schichte eine besondere Bedeutung (Mischungsritual, Eucharistie 
als Mysterienfeier, Weihnachten und Gottessohnschaft). 

Humanistische Iradition oder Sakularisierung des Christentums 
Der anthropologisch begrtindete Begriff der Menschenwtirde ent
steht zu Beginn der Neuzeit nicht als Siikularisierung christlichen 
Erbes, sondern als Kontinuitiit und Erneuerung antiker religioser 
und philosophischer Traditionen. 

4.3 Aufgaben und Schwierigkeiten 

Religionsgeschichte und Zeitgeschichte 
Religionsgeschichtliche Untersuchungen laufen, zumal in labilen 
Situationen, Gefahr, religiose Regressionen zu befOrdern. Der hier 
vorgelegte Versuch tiber die religiOse Aura des neuzeitlichen Be
griffes »Menschenwtirde« soli nicht suggerieren, daB zur juristi
schen Erkliirung und Vertiefung dieses Begriffes religiose Begriin
dungen eingefiihrt werden miifiten. 

Die Entstehungsgeschichte des Artikels 1 GG macht zudem ein
deutig klar, daB nach dem Willen der Verfasser des Grundgesetzes 
eine theo!ogische und christliche Begriindung ausgeschlossen wer
den sollte. Versuche neuerer Grundgesetz-Kommentatoren und 
Rechtspolitiker, unter Etiketten wie »Tieferlegung der Grundwerte« 
derartige Begrtindungen nachzuschieben, sind unhaltbar. 

Die christlichen Kirchen und Theologen haben, nach der Erklii
rung der Menschenrechte und der Verktindigung des Grundgesetzes, 
den Begriff »Menschenwtirde« aufgenommen und tiberwiegend mit 
den Lehren von der Gottebenbildlichkeit des Menschen verbunden. 
Die Verbindung zu den hier vorgestellten Traditionen der dignitas 
hominis blieb dagegen weitgehend unbeachtet. 

Kritik der Anthropologie des Quattrocento 
Ebenso wie eine konfessionelle Verengung des Begriffes Menschen
wtirde sollte die unkritische Ankniipfung des neuzeitlichen Begrif
fes an die antike oder humanistische Anthropologie des Quattro-

92 Dilthey, a.O. S.42ff.; 45. 
95 R. Klibansky, The Continuity of the Platonic Tradition during the Middle 

Ages, 21950; W. Moench, Die italienische Renaissance und ihre Bedeutung 
fur Frankreichs Literatur und Geistesgeschichte, Berlin 1956; Frances A. 
Yates, Giordano Bruno and the Hermetic Tradition, 1964. 
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cento vermieden werden. Der anthropologische Entwurf des Gio
vanni Pico fiihrt zwar iiber den Begriff Mangelwesen zu den Kon
zepten von Soziabilitat und Solidaritat und iiber eine Konstitution 
des Menschen als eines unbestimmten Wesens zu der Forderung 
nach Freiheit und Sicherung der Entfaltung der Personlichkeit. An
dererseits ist auch Picos Entwurf, wie die Betonung von Rationalitat 
und Herrschaft zeigt, gebunden an die Bedingungen und neuen 
Interessen von Biirgertum und Intelligenz, von Stadtern und Man
nern also, in den oberitalienischen Stadten. 

Iraditioneller und kritischer Humanismus 
Traditioneller Humanismus neigt dazu, Harmonie, Kontinuitat und 
Synthese an sich und der christlichen und antiken Traditionen im 
besonderen zu betonen. Dabei werden oft die Konflikte, Briiche, 
Katastrophen verschwiegen, die die Geschichte der neuzeitlichen 
Kultur, ihrer Menschenrechte, von Naturrecht und Gesellschafts
vertrag, Demokratie und Toleranz auszeichnen. Kritischer Huma
nismus hat demgegeniiber zunachst die wissenschaftliche Aufgabe, 
die Elemente der Tradition zu sondern, in ihrer Eigenart zu be
schreiben, ohne schnelle Synthesen und ohne selbstbestatigende 
Anspriiche auf Prioritat. Dariiber hinaus aber besteht die Aufgabe 
eines kritischen Humanismus darin, gegeniiber weltanschaulicher 
Verengung und Vereinnahmung die ganze Breite der Tradition auf
zuzeigen, auf der Art. I des Grundgesetzes ruht. 

Die schwierigere Aufgabe aber besteht wohl darin, iiber all den 
schonen Riickblicken und Vorsatzen, der subtilen Exegese und zeit
raubenden Polemik die unmittelbaren Bedrohungen der Menschen
wiirde und Menschenrechte nicht aus dem Blick zu verlieren. Hier
fUr konnte es hilfreich sein, sich zu erinnern: an das Jahr 1948, an 
die Hoffnungen des Grundgesetzes, an Eric Blairs "Last Man in 
Europe«. 

Roland Frohlich, Stefan Meyer, Hubert Mohr, Norbert Greinacher 
danke ich fUr freundliche Hilfe, Gesprache, Stellen- und Literatur
nachweise. 
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Gleichheit und Freiheit 
Die antiken Grundlagen der Menschenrechte 

.Was die Deutschen betrifft, so bediirfen sie we
der der Freiheit noch der Gieichheit. Sie sind ein 
spekulatives Yolk, Ideologen, Vor- und Nachden
ker, Triiumer, die nur in der Vergangenheit und in 
der Zukunft leben und keine Gegenwart haben .• 

Heinrich Heine, Englische Fragmente, 1828 

1 Die Menschenrechte der Neuzeit 

1.1 Der Gegenstand 

»Menschenrechte« sind nach gegenwiirtigem Verstiindnis Rechte, die 
jedem einzelnen Menschen von Natur aus in gleicher Weise zu
kommen, durch Geburt, insofern er Mensch ist: .All men are by 
nature equally free and independent« (Virginia Bill ojRights, 12.6. 
1776).1 Die Erkliirung der Rechte des Menschen und des Burgers 
(26.8. 1789) beginnt (Art. 1): »Les hommes naissent et demeurent 
libres et egaux en droits«.2 Die amerikanische und die franzosische 
Revolution verwandelt die Menschenrechte aus einer moralischen, 
philosophischen oder juristischen Forderung in den Status positiven 
Rechts. Die Verfassung der Bundesrepublik greift unmittelbar auf 
die franzosische Erkliirung der Menschenrechte von 1789 zuriick.3 

1 Der Verfasser dieses Satzes, George Mason, ziihlte elf Jahre spiiter 118, der 
Autor der amerikanischen Uabhiingigkeitserkliirung, Thomas Jefferson, 
149 Sklaven in seinem Privatbesitz. George Washington, Biirger des Staates 
Virginia wie Mason und Jefferson, besaJl 390 Sklaven. Keine der zwischen 
1776 und 1783 entstandenen Verfassungen der verschiedenen Staaten Ame
rikas enthiilt ein Verbot der Sklaverei; eine Ausnahme ist die Verfassung des 
Territoriums von Vermont (1777). Quellennachweis bei Willi Paul Adams, 
Das Gieichheitspostulat in der amerikanischen Revolution, in: Historische 
Zeitschrift 212 (1971) 59-99 (Teile einer Dissertation Berlin 1968), bes. S. 59 
und 91. Der Widerspruch zwischen politischer Rhetorik und gesellschaft
licher Wirklichkeit gilt fUr aIle in dem folgenden Versuch behandelten 
Epochen. 

2 Eine Gegeniiberstellung der franzosischen und amerikanischen Menschen
rechtserkliirungen im Urtext bei Jellinek, in: R. Schnur, Geschichte der 
Erkliirung der Menschen- und Biirgerrechte, S.20ff.; aile einschliigigen 
Erkliirungen in deutscher Obersetzung bei W. Heidelmeyer (Hrsg.), Die 
Menschenrechte. - Ausgewiihlte Quellen zur franzosischen Revolution bei 
W. Grab, Die franzosische Revolution. Eine Dokumentation, 1973. 

3 G. Kleinheyer, Art. Grundrechte, S.1082. - Bibliographische Angaben zur 
abgekiirzt zitierten Literatur siehe • Bibliographische Notiz< am Ende dieses 
Beitrags. 
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Die »unverletzlichen und unverauflerlichen Menschenrechte« gel
ten als »Grundlage jedermenschlichen Gemeinschaft«.4 »Die Wiirde 
des Menschen« zu achten und zu schiitzen gilt als »Verpflichtung 
aller staatlichen Gewalt«. 1m einzelnen werden, wie bekannt, u.a. 
aufgefUhrt: »das Recht auf freie Entfaltung seiner Personlichkeit«; 
das Recht auf Leben; die Freiheit der Person; die Gleichheit vor dem 
Gesetz; die Gleichberechtigung von Mann und Frau; die Glaubens
und Gewissensfreiheit; die Freiheit von Kunst, Wissenschaft und 
Lehre. Artikel '5 Abs. '5 statuiert Gleichheit und beschreibt dabei 
einige der erfreulicher Weise bestehenden Ungleichheiten unter den 
Menschen: 

»Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, 
seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines 
Glaubens, seiner religiOsen oder politischen Anschauungen benach
teiligt oder bevorzugt werden.« 

1.2 Die Begrenzung des Themas 

Wir fragen: Was heWt in der Formel »by nature free« das Wortlein 
»Natur«? Was fUr ein Begriff ist »Gleichheit«? Wer hat ihn erfunden? 
Seit wann gibt es nicht nur Konige und Bauern, Manner und Frauen, 
sandern »Menschen« schlechthin, die wider allen Augenschein 
»gleich« sein sollen? 

Diese Fragen fUhren uns, so haffe ich, in den Bereichen Philo
sophie, Recht und Geschichte auf die antiken Grundlagen der neu
zeitlichen Menschenrechte und damit auch des Bonner Grundge
setzes. 

Der zur Zeit auch in Tiibingen herrschenden Meinung nach5 ware 
diese Fragestellung wenig fruchtbar. Seitdem niimlich die Men
schenrechte von vielen Staaten und internationalen Gremien als 
positives Recht anerkannt sind, wachst die Zahl derer, die ihre 
christliche Herkunft zu erweisen trachten. Die Menschenrechte 
werden entweder unmittelbar aus der Bibel hergeleitet (»Gotteben
bildlichkeit«, »die Paulinische Freiheit«) oder aus der Reformation 

4 GG Art. 1: »(1) Die Wiirde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und 
zu schiitzen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. (2) Das Deutsche 
Yolk bekennt sich darum zu unverletzlichen und unveriiu13erlichen Men
schenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Frie
dens und der Gerechtigkeit in der Welt. (3) Die nachfolgenden Grundrechte 
binden Gesctzgebung, vollziehende Gewalt und Rechtsprechung als un
mittel bar geltendes Recht.« 

5 J. Schwartliinder (Hrsg.), Menschenrechte, 1978. Darin: W Kasper, Vernunft 
und Geschichte, S. 232-233; Kasper meint, die Menschenrechte seien .eine 
Folge der Geschichte des Christentums«; er beruft sich dafiir auf Hegel, s. 
hier Anm. 13. - J. Moltmann, Theologische Erkliirung zu den Menschen
rechten. 
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(Luther und die Glaubensfreiheit),6 oder sie werden doch wenig
stens als >Verweltlichung' ursprunglich und eigentlich christHcher 
Ideen gedeutet.7 Wer die Menschenrechte so aus dem Christentum 
hervorgehen Iallt, mull natiirlich andere Anspruche auf die geistige 
Vaterschaft abwehren. 

(a) Karl Lowith z.B. meint, der erste Artikel der franzosischen Men
schenrechtserklarung - »les hommes naissent et demeurent libres et 
egaux en droits« - sei eine »christliche Idee« und »ganzlich unver
einbar mit der heidnischen Staatslehre, welche voraussetzt, dall es 
>von Natur aus' Freie und Sklaven gibt«.8 
Dieser Satz ist aus folgenden Grunden nicht richtig: 

6 Vgl. z.B. Moltmann, S. 13; del' Reformierte Weltbund bekennt sieh zur »Be
griindung del' fundamentalen Menschenrechte aus dem Recht Gottes auf 
den Mensehen«: »Damit ist gesagt, daB die Mensehenrechte letzten Endes 
nieht im Wesen des Mensehen fundiert und aueh nieht von individnellen 
odeI' kollektiven Errungenschaften des Menschen in del' Geschiehte bedingt 
sind.« Die thcologische Basis del' Menschenrechte. SchluBbericht einer von 
del' Generalkonferenz des Reformierten Weltbundes 1970 in Nairobi be
schlossenen Studie, in: epd-dokumentation 15/1976,3-9, S. 3 

7 So schon E. Troeltsch, Soziallehren I (1912), S. 760: »DaB diese Formulie
rung der Kultusfreiheit ais eines verfassungsmiiBig zu garantierenden Men
schenrechtes ZlIgieich die yom Naturrecht del' Aufkliirung liingst gelehrten 
Menschenreehte iiberhaupt in die juristische Formulierung mit hindurch
rW und diese Formulierung dann auch auf die europiiisehen Verfassungen 
iibertragen wurde, hat .lellinek gezeigt: iihnlich wie die Berufungsidee, ein 
Beispiel dafiir, wie w ichtige, heute jeder religiiisen Begriindung entbeh
rende und selbstverstiindlich gewordene Begriffe auf dem Boden des reli
giosen Lebens urspriinglich erwachsen sind.« :lUI' Kritik des Begriffs »Siiku
larisierung« vgl. H. Liibbe, Siikularisierung. Geschichte eines ideenpoliti
schen Begriffs (1965) 21975, bes. S. 73f. und W .laeschke, Die Suche nach den 
eschatologischen Wurzeln del' Geschichtsphilosophie, Miinchen 1976. Zur 
Kritik an .lellineks Thesen vgl. R. Schnur (Hrsg.), Zur Geschiehte del' 
Erkliirung del' Menschenrechte, S. IXff., und schon E. Boutmy, Die Erklii
rung del' Menschen- und Biirgerrechte und Georg Jellinek (1902), in: 
Schnur, S. 78-112. Die Stellung von Troeltsch zu diesel' Frage istm.E. un
deutlich: vgl. Soziallehren I S. 555; 404ff. (Hussiten); 411; 768. Auf Jellinek 
bezieht sich auch K. Lowith, Von Hegel zu Nietzsche (1959), 41958, S.260: 
»Das Vorbild diesel' FestJegung der Menschenrechte auf Freiheit und Gleich
heit ist, wie G . .lellinek nachwies, die christliche Idee, daB aile Menschen als 
Geschopfe Gottes gleich geboren sind und daB niemand als ein Ebenbild 
Gottes iiber seinesgleichen ein Vorrecht hat. Die Franzosische Revolution 
ist eine entfernte Folge der Reformationund ihres Kampfes urn die Freiheit 
des Glaubens. Die Civitas Dei aufErden wird zum Gesellschaftsvertrag, das 
Christentum zur Humanitiitsreligion, die christliche Kreatur zum natiir
lichen Menschen, die Freiheit eines jeden Christenmenschen ZlIr biirger
lichen Freiheit im Staat, das religiose Gewissen zur >Iibre communication 
des pensees et des opinions'. Infolge dieser christlichen Herkunft ist schon 
del' erste Grundsatz (> Les hommes naissent et demeurent lib res et egaux en 
droits') giinzlich unvereinbar mit der heidnischen Staatslehre, welche vor
aussetzt, daB es ,von Natur aus' Freie und Sklaven gibt.« 

8 K. L6with, a.iI.O. S.260: s. vorige Anm. 
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(1) »Die« heidnische Staatsphilosophie gibt es nicht. Lowith hat ja 
offenbar auch nur die Politik des Aristoteles vor Augen. Andere 
antike Staatslehren behaupten aber, wie wir sehen werden, gerade 
das Gegenteil. 
(2) Der Satz des Aristoteles, aus dem Anfang der Politik, es gebe 
Menschen, die ihrer qJuO'v; nach, d.h. hier: nach ihrer Veranlagung, 
zu Sklaven, d.h. hier: zu unselbstandiger Arbeit bestimmt sind, ist 
durch andere Stell en zu erganzen, an denen naturlich auch Ari
stoteles den Sklaven »insofern Mensch« als ethisches Subjekt be
trachtet.9 

(3) Das romische Recht enthalt die Feststellung, daB Sklaverei con
tra naturam seLlo 

(4) luden und Christen hielten sich Sklaven und wuBten dies natur
lich auch theologisch zu rechtfertigen. ll 
(5) Mir milt auf, daB die Manner, die die franzosische Erklarung der 
Menschenrechte vorbereitet und formuliert haben, so gar nicht jene 
»christliche Idee« yom »Ebenbild Gottes« zitieren wollen, von der 
Lowith sie getragen sieht. 12 Lowith jedenfalls bringt keinen ein
zigen Beleg. Andererseits lassen sich, so mochte ich zu zeigen versu
chen, die anti ken Grundlagen und Vorlagen jenes Satzes durchaus 
ermitteln: es sind genau die, die Lowith ausscheiden will, die von 
ihm so genannte »heidnische Staatslehre«. 

(b) Andere meinen, mit Georg Wilhelm Friedrich Hegel, die »sonst so 
hochgebildeten Griechen« hatten den Begriff »Mensch« in seiner 
wahren Allgemeinheit nicht erkannt.13 Erst das Christen tum, nicht 
der Orient, nicht das Griechen- oder Romertum, hatten zwn BewuBt-

9 Aristoteles, Politik I 3: vgl. z.B. die Bemerkungen Aristoteles' tiber die 
Miiglichkeit von Freundschaft zwischen Sklaven und Herren (Nik. Eth. 8, 
1161b). Dementsprechend ist m.E. auch Fahrenbachs Annahme (in: 
Schwartlander [Hrsg.], Menschenrechte, S. 51), Aristoteles' Theorien seien 
deshalb nicht fUr die Menschenrechtsproblematik relevant, weil er die 
Sklaverei rechtfertige, einzuschranken. Vgl. auch hier Anm. 1. Uber den 
Stand der Frage etwa zur Zeit Hegels unterrichtet Karl Hildenbrand, Ge
schichte der Rechts- und Staatsphilosophie, I: Das klassische Altertnm, 
1860, § 81: »Die Sklavenfrage zur Zeit des Aristoteles und sein Versuch 
dieselbe zu liisen«: §82: »Urtheile der Neueren tiber den aristotelischen 
Liisungsversuch der Sklavenfrage«: hier auch tiber Sklaverei und Men
schenwtirde bei Aristoteles. 

10 S. u. Anm. 69. 
11 Die Unterwerfung der Kanaanaer soli durch den Fluch in Genesis 9, 25-27 

(»jahwistisch«) gerechtfertigt werden. Vgl. Anm. 1. 
12 Liiwith, a.a.O. verweist nur auf Jellinek, s.o. Anm. 7. 
13 G.w.F. Hegel, Enzyklopadie der philosophischen Wissenschaften (1830) 

§ 163 Zusatz 1. Auf diese oft benutzte Partie bezieht sich wohl auch W. 
Kasper, s.o. Anm. 5. DaB die alten Griechen die wahre, d.h. die von Hegel 
formulierte Allgemeinheit des Begriffes nicht kannten, sei unbestritten. 
Vgl. H. Cohen, Religion der Vernunft aus den Quellen des Judentums, 21929, 
c. 15: »Die Idee des Messias und die Menschheit«. 
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sein gebracht, daB jeder Mensch und aIle Menschen frei seien. 14 Der 
Gedanke, es gebe >naturliche< Rechte des Menschen, habe nur ge
dacht werden konnen, »wei! vorher der biblische Freiheitsbegriff da 
war«; daran andere es nichts, daB erst »der innerweltliche Humanis
mus« die Menschenrechte mit politischer Wirksamkeit proklamiert 
habe: er habe ihnen freilich die biblischen Wurzeln abgeschnitten 
und damit die Hinfiilligkeit seines Freiheitspostulats in der politi
schen Praxis verschuldet. 15 

Leider nennt auch August Bohm keinen franzosischen Autor des 
18. Jahrhunderts, dem der innerweltliche Humanismus bei der Ar
beit an der Erklarung der Menschenrechte die biblischen Wurzeln 
abgeschnitten hatte. 

Diese Erklarung nennt den Gott der Bibel nicht, nicht einmal in 
der feierlichen Praambel. Die franzosische Erklarung der Men
schenrcchte ist, was oft verschwiegen oder durch schlechte Uber
sctzungen verfiilscht wird, abgefaBt »unter den Auspicien des hoch
sten Seins« - sous les auspices de l'etre supreme. 16 Diese philo
sophische und leicht romanisierende Ausdrucksweise vermeidet die 
traditionelle Fonnel »im Namen der allerheiligsten Dreifaltigkeit«. 

In diesem Paradigmenwechsel auBert sich jene »Revolution der 
Mentalitat«17, deren antike Grundlagen wir untersuchen wollen. 
Zunachst ein Stuck aus der philosophischen Tradition. 

14 Vgl. z.B. W. Schild, in: Schwartlander (Hrsg.), Menschenrechte, S. 37. - In 
der stercotypen Formel, »Christcnturn und Stoa« hatten dies und jenes 
gebracht, fallt die Vernachlassigung der Chronologie auf; vgl. z.B. Ryffel, 
in: SchwartHinder, S. 55. 

15 August Biihm, Die Ideen-Trias der Revolution: Freiheit, Gleichheit, Brii
derlichkeit und die ,christliche Politik< in: R. Wisser (IIrsg.), Politik als 
Gedanke lind Tat, Mainz 1967, 149-163, S.152f. Biihm ist Anhanger der 
Sakularisierungshypothese, die er »christlich bejaht« (S. 157). 

16 Fortgelassen bei Jellinek, S.21 (= S.20, Schnur). Mangelhafte Oberset
zung: »in Gegenwart und unter dem Schutz des hiichsten Wesens« cw. 
Ileidelmeyer [Hrsg.], Die Menschenrechte, S. 57), christlich eingefarbt: »in 
Gegenwart und unter dem Schutze des Allerhiichsten« (G. Franz, bei Grab, 
Franz. Revolution. S.37). - Zu den verschiedenen Vorschlagen fUr die 
Praambel s. Samwer, S. 174, mit Quellen. 

17 Der Begriff stammt aus Wolfgang Mager, Frankreich vom Ancien Regime 
zur Moderne, 1980, S.231ff.; S.234: »Die Franziisische Revolution er
scheint somit als eine vornehmlich mental-ideologische lind rechtlich
institutionelle, als eine wesentlich durch Oberbauphanomene determi
nierte notwendige Zasur im Rahmen eines iibergreifenden saklliaren Pro
zcsses. Es verdient in dicsem Zusammenhang hervorgehobcn zu werden, 
daB nellere marxistische Revollltionsinterpretationen - etwa die von R. 
Gallisot oder R. Robin - wie auch das jiingst von sowjetischen Geschichts
theoretikern cntwickcite Modell der 'Mehrbasigkeit< der historisch-mate
rialistischcn Entwicklllng eine relative Autonomic des politisch-ideologi
schen Oberbaus postlllieren und insofern in die gleiche Richtung wei
sen.« 
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2 Weltbilrger - Weltbilrgerrecht 

2.1 Diderot - Plutarch - Zenon 

Zu den unmittelbaren Quellen der franzosischen Menschenrechts
erkliirung gehort die Encyclopedic (seit 1750) mit ihren Artikeln 
iiber Freiheit, Gleichheit, Intoleranz, Mensch, Naturrecht. Von dem 
Herausgeber, Denis Diderot, selbst stammt der Artikel »Griechen, 
Philosophie der«.18 Der Artikel besteht aus einer Reihe von Namen, 
Ismen und Verweisen. An dieses Inhaltsverzeichnis einer Philo
sophiegeschichte hiingt Diderot einen aktuellen SchlulJ: 

»Wir konnen dieses Stuck nicht besser beschlielJen«, schreibt er, »als 
mit einer Stelle aus Plutarch; sie zeigt, wie sehr Alexander seinem 
Lehrer (Aristoteles) in der Politik iiberlegen war; sie spendet erheb
liches Lob der gesunden Philosophie, und sie kann den Konigen zur 
Lekture dienen.« 

Und nun zitiert Diderot ein langes Stuck aus einer heute verges
senen Schrift Plutarchs > Uber das Gluck Alexanders. < 19 Diese Schrift 
enthiilt ein Bruchstuck aus einer radikal egalitiiren Theorie, der 
Staatsphilosophie des Zenon von Kition, des Begriinders der stoi
schen Philosophic (urn 300 v.Chr.). Diderot zitiert Plutarchs Schrift 
in der franzosischen Obersetzung von Jacques Amyot, die 1559 und 
1572 erschien und seitdem selbst ein franzosischer Klassiker ge
worden war?O Zenons Utopie also empfiehlt Diderot den Konigen 
zur Lektiire, nicht die klassischen Staatslehren des Platon und des 
Aristotcles, geschweige denn deren scholastischc Interpreten. 

Der von Diderot empfohlene Text lautet:21 

»Und wahrlich, die viel bestaunte22 Verfassungslehre Zenons [ ... J 
liiBt sich in dieses eine Hauptstiick zusammenfassen: 
,Wir sollen nicht nach Stiidten (Staaten) oder V61kern leben, aIle 
einzelnen abgetrennt durch je eigene Rechte, sondern wir wollen 
aile Menschen fUr Volksgenossen und (Mit-)Burger halten. Eine 

18 Diderot, Oeuvres competes (ed. par John Lough - J. Proust), Bd. VII, 1976 
(= Encyclopedie III), 324-349. Das Material dieses Artikels stammt, nach 
Lough-Proust, aus Brucker, 1364-456. 

19 Vgl. C.P. Jones, Plutarch and Rome, 1972,67-71. 
20 R. Aulotte, Amyot et Plutarque, 1965; Diderot benutzte die Ausgabe Lyon 

1615 
21 Plutarch, de Alexandri virtute (fortuna) 16= SVF I frg. 262. 
22 Diese Wendung zeigt, dar] Plutarch die anstiil3igen, anarchischen Stell en 

der altstoischen Staatslehren gekannt, aber im Interesse der erbaulichen 
Rede fortgelassen hat: s. § 2.1.3. 
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einzige Lebensfonn und Ordnung soIl herrschen, wie wenn23 eine 
Herde auf gemeinsamer Weide24 nach gemeinsamem Gesetz zu
sammen sich erniihrtc.25 

Dieses schrieb Zenon zwar, indem er den Umrifi eines guten 
philosophischen Gesetzes und einer Verfassung entwarf wie einen 
Traum oder eine Erscheinung; Alexander aber fiigte zu dem Ge
danken die Tat. Er behandelte namlich nieht, wie Aristoteles es ihm 
riet, die Hellenen zwar als Feldherr, die Barbaren als Despot, [ ... J 
sondern er vennischte wie in einem Mischkessel mit Liebestrank 
das Leben (der Menschen), die Sitten, die Ehen, die Lebensweise. Er 
gebot, daB aIle die Welt (OiKOUIlEVT]) als ihr Vaterland ansehen soll
ten.« - «Er wollte alles auf der Welt einer einzigen Vernunft gehor
sam machen und einer einzigen Verfassung, und aIle Menschen zu 
einem Yolk (oii/loC;).«26 

Die Absichten Alexanders, wie er wirklich war, werden mit diesen 
Siitzen gewiB nicht riehtig erfaBt.27 Aber Diderot fand hierin einen 
zentralen Text fUr Weltbiirgertum und, logisch hergeleitet, Welt
biirgerrecht, das fUr »alle Menschen« gleieh ist; deshalb empfiehlt er 
das utopische Exempel den Konigen zur Lektiire. 

Und schon Plutarch, der im ersten nachchristlichen Jahrhundert, 
wohl in Rom, diese erbauliche Deutung des makedonischen Welt
reiches deklamierte, wollte weniger historische Forschung darb ie
ten, als vielmehr die damaligen Herren der Welt, die Romer, auf das 
stoische Ideal des Kosmopolitismus, des »gemeinsamen Rechtes«, 
des »Welt-Biirgerrechtes« verpfliehten. Er wollte den bestehenden 
romischen Staat stoisch legitimieren, ihm einen Sinn in der Welt
geschiehte zuschreiben: Einheit der Menschheit - Gleichberechti
gung der Griechen und Romer - Universalgeschichte.28 

23 Vgl. K.H. Rolke, Die bildhaften Vergleiche in den Fragmenten der Stoiker 
von Zenon bis Panaitios (Spudasmata Bd. 32), 1975: vgl. unten die Ver
gleiche mit dem Traum und dem Mischkessel. 

24 Hier klingt die Frage des Privateigentums an. 
25 Zu dem griechischen Wortspiel nomos/synnomos (Gesetz/Weide) vgl. He

raklit, frg. 141: Kleanthes, Zeushymnus V. 21. 
26 Plutarch, a.a.D., 18, p. 330 D. 
27 Zum Bild Alexanders in der kynischen und stoischen Auffassung des 

Herrschers S. Julius Kaerst, Geschichte des hellenistischen Zeitalters I, 
1901, S. 402f.: II 21926, S. 113ff.: 126ff. (unter Benutzung von John Locke, 
Grotius, Dilthey und Troeltschs .Soziallehren.): Miihl, Menschheitsidee, 
52ff.: F. Taeger, Charisma I, 1957, 171ff. 

28 Zu stoischer Universalgeschichte vgl. z.B. Diodorus Siculus I, Prooem, und 
dazu H. Cancik, .Rechtfertigung Gottes durch den Fortschritt der Zeiten«, 
in: A. Peisl, A. Mohler (Hrsg.), Die Zeit, Miinchen 1983, hier 25ff. 
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2.2 Die Staats- und Gesellschaftslehre des Zenon von Kition 

Zu diesem Zwecke llUH Plutarch die Gesellschaftslehre Zenons, 
deren Teil die Idee vom Weltbiirgertum ist, fort; denn diese Gesell
schaftslehre hatte sein vornehmes Publikum in Rom gar sehr er
schreckt.29 Zenon erklart: Allgemeinbildung sei »nutzlos«; man solle 
keine Gymnasien bauen, keine Tempel, keine Gerichte; er lehnt die 
Herstellung von Gotterbildern und Standbildern der »groBen Man
ner« ab: die Tugend der Biirger soli den Staat zieren.30 Das ist auch 
uns verstandliche, fast prophetisch klingende Kulturkritik. Aber 
Zenon wollte auch noch die Familie abschaffen, damit jeder eines 
jeden Kinder liebe, den Weisen sind die Frauen gemeinsam; die 
Knabenliebe wird empfohlen.31 Die Frauen sollen diesel be Kleidung 
tragen wie die Manner; Inzest ist nicht so tragisch.32 Geldwirt
schaft33 und Privateigentum34 gibt es nicht. Gegen Platon habe er 
seine Staatslehre geschrieben, die Verfassung des alten Sparta habe 
er als Stoffbenutzt. 

Das >Weltbiirgertum< Zenons ist also Teil eines umfassenden ge
sellschaftskritischen und utopischen Entwurfs. Er enthalt als Ver
fassungsforderung (Politeia) fUr den Weltbiirgerstaat 
- die Gleichstellung von Mann und Frau: sie konnen die gleiche 

ethische >Bestheit< erreichen;35 
- die Kritik der Sklaverei: sie ist gegen die Natur, auch das Herr-Sein 

ist sittlich schlecht;36 
- die Kritik an der Abwertung von Rassen oder der Barbaren. 
Diese Forderungen sind spater, in veranderter Form, in das romische 
Recht eingegangen. Die Feststellung, wie alt diese Forderungen sind, 
lehrt auch, wie wenig die philosophische Formulierung und selbst 
die schon rechtlich gefaBte Forderung an sich wirksam ist. 

28 Zu den Problemen von Abfassungszeit und Vortragszeit vgl. Jones, a.a.O. 
30 SVF I frg. 259. Aile genannten Fragmente sind sieher fiir Zenons Staats-

lehre dureh Zitat des Titels bezeugt. 
31 SVF I frg. 269; vgl. 270; vgl. 264. 
32 SVF I frg. 257; 256 (mit Hinweis auf den Mythos von Oedipus und Iokaste). 
33 SVF I frg. 268: fiir die Staatslehre bezeugt. 
34 Fiir Zenon nieht bezeugt, aber zu erschlieBen, vgl. Pohlmann, Soziale 

Frage I, S. 89f.; vgl. die »gemeinsame Weide. in frg. 262. 
35 Diogenes Laertios 7, 175; vgl. 6, 12: Antisthenes, der Kyniker, iiber das 

Thema: Die Bestheit von Mann und Frau ist einunddieselbe. 
36 Diogenes Laertios, 7, 121f.; vgl. 6, 16: Antisthenes, iiber Freiheit und 

Sklaverei. 
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2.3 Die Grundlage der stoischen Staatslehre37 

Die Grundlagen dieser Staatslehre sind die Begriffe »Natur« und 
»Vernunft«. Als feine Materie ist Vernunftstoff durch die ganze Natur 
verteilt. Die Natur ist ungeschaffen, ewig und verniinftig. ,Dem 
Gesetz der Natur folgen< heiflt >der Vernunft folgen<. Der ethische 
Grundsatz der Stoa lautet deshalb: >Lebe in Ubereinstimmung mit 
dem Logos< (OIlOAOYOlllU;VO)(; i;i;v) , mit der Natur versiihnt.38 Das 
Naturgesetz ist giittlich. Jeder Mensch kann es unmittelbar, ohne 
Offenbarung und Mittler, erkennen.39 Es ist allgemein bekannt. 

Dieses stoische »Naturrecht« ist die philosophische Grundlage der 
Menschenrechte. Aile Menschen haben namlich Anteil an dieser 
Weltvernunft. Deshalb, als verniinftige Glieder derselben Welt, sind 
aile Menschen gleich. Uber dieser allgemeinen rationalen Natur 
sitzt die jedem einzelnen Menschen besondere ,Maske< (persona 
propria), dariiber die >Maske< von Zufall und Zeit und schliel3lich, 
was der eigene ,freie< Wille als ,Maske< sich wahlt.40 In diesem 
, Rollenmodell < versucht der Stoiker, Allgemeinheit und Individuali
tat zu verbinden. Das Subjekt, das Besondere, das Selbst und die 
Freiheit des einzelnen Menschen soli nicht in der G1eichheit des 
genus humanum untergehen.41 . 

57 Wahrend §2.1-2.2 eine einzige Schrift Zenons punktuell vorzustellen 
suchte, wird in §2.5 eine breite Ubersicht iiber die wichtigen und typi
schen Lehrstiicke der Stoa gegeben; eine historische Differenzierung oder 
eine umfassende Interpretation ist in beiden Fallen an diesem Orte nicht 
miiglich. 

58 SVF I frg. 179; conciliatiu naturae: frg. 181; naturam sequi: Seneca, epist. 
90,4f. mit Schilderung des ,Naturstandes<; als Quelle wird Poseidonios 
zitiert. 

59 Diogenes Laertios 7, 88: >Der gemeinsame Nomos, der ja ist der richtige 
Logos, geht durch alles hindurch, ist derselbe wie Zeus« (= SVF 1166); vgl. 
Cicero, de natura deorum 1, 56; SVF I 162: hier sind die christlichen 
Autoren genannt, die diese Begriffsreihe iibernahmen; bes. Cicero, de re 
publica 3,22,55, tradiert bei Lactanz, institutiones divinae 6, 8, 6-9. 

40 Cicero, de officiis 1, 50, 107: Intellegendum etiam est duabus quasi nos a 
natura indutos esse personis: quarum una communis est ex eo. quod omnes 
participes sumus rationis (. . . J. altera autem quae proprie singulis est 
tributa ( ... ) (1, 52, 115) ( ... ) tertia adiungitur, quam casus aliqui aut 
tempus imponit quarta etiam quam nobismet ipsi iudicio nostro accomo
damus. 

41 So besonders in der Philosophie Senecas, vgl. H. Cancik, Untersuchungen 
zu Senecas Epistulae morales, 1967. - O. Dann (Art. Gleichheit, a.a.O. 
S.1001) iibernimmt das Klischee von der individualistischen Stoa und 
belegt es mit Stell en, die diesem Klischee widersprechen: >( ... ) in der Stoa 
( ... ), in der der Begriff einer Gleichheit aller verniinftigen und tugend
haften Menschen als Glieder des Kosmos und Teilhaber des giittlichen 
Logos ausgebildet wurde, der jedoch nicht sozialpolitisch sondern in
dividuell-moralisch akzentuiert war.« Der Umstand, dall die Stoa die Be
griffe der Person, der Innerlichkeit, des Individuums, des Selbst als des 
lnbegriffs menschlicher Identitat entwickelt hat, braucht indessen ihre 
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Von Natur aus sind aile Menschen miteinander verwandt,42 in 
religioser Sprache: aile Menschen sind Gottes Kinder und deshalb 
Briider.43 Dies sind die anthropologischen Grundlagen des Welt
biirgertums, des stoischen Kosmopolitismus. Die Stoiker waren In
ternationalisten: »ich bin doch nicht fUr einen einzigen Winkel 
geboren, mein Vaterland ist die ganze Welt.«44 Rassen- und Standes
grenzen andern daran nichts: auch der Sklave ist Mensch, haben die 
Stoiker gesagt, er ist Bruder. Gewifi haben auch die Stoiker gesehen, 
daB ihre Ideale und Spriiche nicht Realitat sind - sie haben tapfer 
wenigstens weiter gesagt: das ist contra naturam. Einige haben auch 
an der praktischen Realisierung gearbeitet. Am Anfang der Ge
schichte, haben die Stoiker gesagt, war die urspriingliche Gleichheit 
der Menschen Wirklichkeit. Sie lebten einfach und gliicklich. Sie 
hatten alles gemeinsam (in commune), kein Privateigentum und 
brauchten nicht viel: denn sie folgten der Natur.45 So sollte es wieder 
sein; romantische Phantasie nur, aber: Dieses geschichtsphilosophi
sche Konstrukt yom Naturstand hat Jean Jacques Rousseau 
(1712-1778), direkt aus den anti ken Quellen schiipfend, dem 18. 
Jahrhundert neu verkiindet.46 Die romantische Phantasie des Philo
sophen traf sich mit Spekulationen der Juristen iiber das Natur recht 
und konnte gegen den Adam-Mythos und das Dogma der Erbsiinde 
gewendet werden.47 

Das klassische stoische Naturrecht unterscheidet sich yom christ
lichen (»relativen Naturrecht«) in folgenden Punkten: 
- keine Schopfung: die Welt ist ewig, und die Geschichte hort nicht 

Aussagen zur Rechts- und Staatsphilosophie nicht zu verdunkeln. Schon 
Julius Kaerst, Geschichte des Hellenismus II, 21926, hat die .Gemein
schaftsidee« als Zentrum des stoischen Systems gegen dieses Klischee 
verteidigt: S. 123 Anm. 1. 

42 Areios Didymos, SVF II, frg. 528. - Auf der Einheit der Menschheit beruht 
die Moglichkeit der stoischen Universalgeschichtsschreibung, die, >natiir
lich< auch die Geschichte der ,Naturvolker< - gerade ihrer Nicht-Kultur 
wegen - und die Barbaren - ihre Weisheit ist Beweis fiir die Allgemeinheit 
der Vernunft - einbezieht. Vgl. Cancik zu Diodor, s. o. Anm. 28. 

43 Seneca, epist. 44,1; Epiktet, Dissertationes 1, 13, 3f. 
44 Seneca, epist. 28, 4: non sum uni angulo natus, patria mea totus hie 

mundus est. - Friihestes Zeugnis fiir den Terminus Kosmopolit ist, wenn 
authentisch, Diogenes, der Kyniker, bei Diogenes Laertios 6, 63; vgl. 6,72. 
Dasselbe wird von Sokrates berichtet: Cicero, Tusculanen 5, 37, 108. 

45 Seneca, epist. 90, 38; vgl. Pohlmann, Aus Altertum und Gegenwart, 
S.204f. 

46 Besonders Seneea, epist. 90, hatte eine erhebliehe Wirkung. Vgl. Pohlmann, 
Gesehichte der sozialen Frage, S. 88, der Dikaiareh als Quelle Rousseaus 
ansetzt. Vgl. K. Weigand, Rousseaus Sehriften zur Kulturkritik, 21971, S. 
LXV Iff. 

47 Das Prae-Adamitenproblem war sehon im 17. Jh. durch die historische 
Forschung aufgedeckt worden: Isaac La Peyrere, Prae-Adamitae, 1655. 
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auf; aus nichts wird nichts; es kann nicht etwas zunichte wer
den;4R 

- kein transzendenter Schopfer jenseits der Welt: die Vernunft ist in 
der Welt; die Welt ist die gemeinsame Stadt und Burgerschaft 
(civitas) der Gotter und Menschen;49 

- kein (Quasi-)Dualismus, kein Teufel: die Materie ist nicht der 
Anti-Gott; auch Gott ist Materie; es gibt keine metaphysische 
Spaltung von Form und Stoff, Geist und Materie; 

- kein Bruch in der Gutheit von Natur und Mensch: im Menschen ist 
ein »gottlicher Same«, ein Funklein; das Licht der natiirlichen 
Vernunft ist nicht durch einen Urfa)) verdunkelt, die Vernunft kann 
das Gesetz der Natur erkennen. Die Natur treibt uns zum Guten; 

- keine »negative Gleichheit«50 aufgrund der gleichen Sundhaftig-
keit und Erlosungsbedurftigkeit. 

Der stoische Begriffvon Natur und Naturrecht ist, wie diese Gegen
uberstellung zeigt, kein platter Naturalismus oder gar Biologismus. 
Er ist eine muhevolle, geschichtlich bedingte, philosophische Kon
struktion.51 Auch der viel getadelte Optimismus der Stoiker ist nicht 
naive Vcrharmlosung des Bosen und des Leides; cr ist nicht Ubermut 
und Stolz, der die Schwache und Gebrochenheit des Mcnschen ein
fach nicht anerkennen will, sondern ein durchaus reflektierter, eher 
heroischcr und tragi scher Versuch. Ungeachtet seiner metaphysi
schen Farbung und der logischen Zwange, mit denen er deduziert 
wird, beruht der stoische Naturbegriff auf ciner besonderen Art der 
Welterfahrung. Dies wird im Ansatz der stoischen Ethik deutlich. Sie 
beginnt mit einem »Urtrieb«, der das frisch geborene Lebewesen 
dazu treibt, sich selbst zu erhalten (zu bewahren), sich selbst zu 
lieben, bei sich »heimisch«, nicht »entfremdet« zu sein.52 Die fruhe 
Kindheit ist die >Erfahrung<, von der die stoische Ethik ausgeht. 

Cata beginnt seine ethische Prinzipienlehre folgendermallen:53 

48 Marc Aurel4, 4. 
49 Cicero, de finibus 3, 19,64. 
50 Der Begriff stammt von Troeltsch, Soziallehren I 60ff; S. 65: »Das Christen

tum wird immer instinktiv sich ablehnend verhalten gegen aile Gleich
heitsideen. [ ... J Hier liegt der Gegensatz gegen das rationalistische stoi
sche Ideal, das wenigstens fUr den Urstand das Prinzip der abstrakten 
Glcichheit aus dem Vernunftbesitz aller folgert.« 

51 Gegen Troeltsch, Soziallehren I 52-58. 
52 Diogencs Laertios 7, 84, beginnt die Ethik mit den Begriffen TCQc:iml 6Q!l~ -

'tllQEIV Eutn6 - TCQU'lWV olKElov - UAAO'tQ@<Jat. Ebenso Cato bei Cicero, de 
finibus 3, 5, 1. Vgl. SVF III frg. 178-189; Chrysipp wird nachgesagt, er habe 
dieses Prinzip zu Tode geritten und in jedem Buch tiber Physik und Ethik 
die prima conciliatio »sogleich nach der Geburt« dargelegt: Plutarch, de 
Stoicorum repugnantia 12 = SVF III 179. 

53 Cicero, de finibus 5, 5, 16: simulatque natum sit animal - hinc enim est 
ordiendum. 
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»Sobald ein Lebewesen geboren ist - von hier namlich muB man 
anfangen - ist es mit sieh selbst versohnt und gehalten, sich selbst zu 
bewahren und seinen Stand und das, was seinen Stand bewahrt, zu 
lieben.« 
Die Kleinen lehren uns die »Stimme der Natur«5\ sie werden »von 
Natur aus« von den Eltern geliebt: »Von diesem Ausgangspunkt 
ausgehend, verfolgen wir die gemeinsame Gesellung des Men
schengeschlechtes.« 

Der Staat erscheint in dieser Theorie als Ausdruck eines natiirlichen 
Bediirfnisses und eines Willens zur Gemeinschaft,55 nicht als Instru
ment zur Herrschaft oder Organisation der arbeitsteiligen Polis, 
sondern: die Familie weitet sich zur Nachbarschaft, zur Biirger
schaft und bruchlos zur Weltbiirgerschaft.56 Die Selbstliebe des Neu
geborenen, sein »Urvertrauen«, weitet sich zu einer Menschenliebe 
im Zeichen des Eros, zum Vertrauen in eine Welt, die kein Gott mit 
Vernichtung bedrohen kann. Das ist die anthropologische Grundlage 
des stoischen Kosmopolitismus. 

Dies sind ungewohnlich schone Worte, etwas abgewetzt inzwi
schen. Wie sieh diese Worte zur Wirklichkeit verhieIten, ist, wie 
gesagt, nicht Gegenstand dieser »Ideengeschichte«. Sieher ist, daB 
die Kategorie contra naturam einerseits Protest barg, daB anderer
seits der Satz von der Gleichheit der Menschen die Vereinheitlichung 
des Reiehes mindestens ex eventu rechtfertigte. Mindestens ein 
schlechtes Gewissen konnte geschaffen werden. Ein romischer Ju
rist, Pap in ian us, bemerkt bei der Untersuchung des »Standes der 
Menschen«: 

»In vielen Bestimmungen unseres Rechtes ist die Lage der Frauen 
schlechter als die der Manner.« 

Hier ist das Prinzip der Gleichheit wenigstens als juristisches Pro
blem festgeschrieben worden.57 

54 Cicero, de finibus 5, 19, 62: naturae ips ius vocem videmur audire. 
55 Cicero, de finibus 5, 19,65: natura sumus apti ad coetus concilia civitates. 
56 Cicero, de officiis 5, 6, 27: parentes et Jratres - cives - homines. Vgl. die 

sogenannten Pllichtenkreise, z.B. bei Antipater von Tarsos. 
57 Papinian, Quaestiones B. 51, in Degesten 1, 5, 9: In multis iuris nostri 

articulis deterior est condicio Jeminarum quam masculorum. Ob Papinian 
selbst diesen Zustand miObilligte, ist diesem Satz nicht ZlI entnehmen. 
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3 Romisches Natur- und Menschenrecht 

3.1 Der Ort von Menschenrechten im System des romischen 
Rechtes 
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Der romische Rechtsgelehrte Gaius (2. Jh. n.Chr.) entwirft zu Beginn 
seiner Einfiihrung in das romische Recht folgende Gliederung sei
nes Stoffes:58 

»Alle VOlker, die von Gesetzen und Sitten geleitet werden, brauchen 
teils ihr besonderes, teils das allen Menschen gemeinsame Recht. 
Denn welches Recht sich ein jedes Yolk selbst eingerichtet hat, das 
ist ihm eigentiimlich und wird ius civile genannt, als das besondere 
Recht eben dieser Biirgerschaft (civitas). Was aber die natiirliche 
Vernunft (naturalis ratio) unter allen Menschen eingerichtet hat, 
das wird bei allen VOlkern in gleicher Weise geschiitzt und wird ius 
gentium genannt, als das Recht, das aile Volker (gentes) gebrauchen. 
Das romische Yolk gebraucht deshalb teils sein besonderes, teils das 
allen Menschen gemeinsame Recht.« 

Oem besonderen, partikularen Recht der einzelnen Staaten wird 
also ein universales Recht entgegengesetzt, das in allen Staaten und 
Volkern gilt.59 Dieses allgemeine Recht entsteht teils aus der em
pirisch feststellbaren Cbereinstimmung der Volker, teils aus Natur 
und Vernunft. 

Diese Grundlegung des romischen Rechtes benutzt zentrale Be
griffe der stoischen Philosophie: natura, ratio, [ex communis60 , con-

58 Gaius, Institutioncs 1, 1, 1 = Digestcn 1, 1,9: Omnes populi qui legUJUs et 
mul"ibus reguntur partim suo proprio, partim communi omnium huminum 
iure utuntur; nam quud quisque pupulus ipse sibi ius constituit, id ips ius 
proprium est vocaturque ius civile, quasi ius proprium civitatis; quud vero 
naturalis ratiu inter omncs homines constituit, id apud omnes populos 
peraeque custoditur vocaturque ius gentium, quasi quo iure omnes gentes 
utuntur: Populus itaque Romanus partim suo proprio, partim communi 
omnium iure utitur. Text und Kommentar: M. David/H.L.W. Nelson, Gai 
institutionum commentarii IV, 1954; H.J. Mette, Ius civile ill artem redal> 
tum, 1954, bes. zur Methode des Gaius. Del' stoische Einflull aufGaius wird 
von David/Nelson folgendermallen beschrieben: »Wir finden somit in del' 
stoischen Ethik nicht nul' einen VorHiufer des von Gaius verwendeten 
Terminus commune omnium ius zuriick, sehell vielmehr auch, dall Gains 
einem anfChrysipp zuriickgehenden Gedankengang zu folgen schein!.« 

59 Eille Dreiteilllng des Rechtes in ius naturale, ius gentium, ius civile bietet 
Ulpian, Institutiones I, in: Digesten 1, 1, 1, 5. Fiir eine genauere Bestim
mung und Geschichte del' einzelnen Begriffe und Systeme sei auf David/ 
Nelson und die dort angefiihrte Literatur verwiesen. 

60 Vgl. Diogenes Laertios 7 .. 88: Chrysipp iiber den K01VOS vOJ.lOs, O(J1[EQ ECJ1:iv 0 
oQlios 'coyos Otl! mivTeov £QXO~EVOS' SVF III frg. 517 = Cicero, de legibus, 1, 
55: /e.r quae est recta ratio in iubendo et vetando. 
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sensus omnium61 • Die Verbindung von stoischer Rechtsphilosophie 
und romischer Jurisprudenz geht v ielleicht bis in das zweite vor
christliche Jahrhundert zuriick.62 Zur Zeit Cieeros ist die Vorstel
lung, daO alle Menschen eine Rechtsgemeinschaft bilden und dieser 
das Natur-Gesetz (lex naturae) zugrundeliegt, voll ausgebildet.63 

Von Natur aus besteht »eine Art BOrger-Recht« (quasi ius civile) 
unter den Menschen. fi4 

Dieses JVeltbilrgerrecht ist del' Ort, den die Menschenl'echte im 
modern en Sinne im System des l'omischen Rechtes einnehmen. 

Der Begriff ius humanum selbst findet sich, soweit ich sehe, in 
juristischcn Tcxtcn nieht, wohl aber, wiewir sehen werdcn (§ 5.2), in 
rechtsphilosophischen Texten. Durch die Aufnahme in das positive 
romische Recht erhielten einige ausgewahlte - und dabei ent
scharfte - Satze der stoischen Rechts- und Gcsellschaftsphilosophie 
cinc neue Qualitat.65 Ein Altertumswissenschaftler der Weimarer 
Republik beschricb dcn Umschlag von philosophischer Spekulation 
zu positivem Recht mit einem drastischen Vcrgleich: fifi »Wir konnen 
wohl sagen, das ius naturale der Romer verhalt sieh zum stoischen 
ius naturale wie das sozialdemokratische Pro gramm, wie es sich 
etwa in Marxens Kommunistischem Manifest oder im Gothaer Pro
gramm (von 1875) darstellt, zu den >Menschenrechten< der franzosi
schen Revolution, welchc die Voraussetzungen und Grundlagen zur 
Idee des modern en Sozialismus geschafftcn haL« 

Die juristischen Konsequenzen dieses Fortschritts - um von den 
faktischen zu schweigen - sind freilich schwer fal3bar. 67 Inunerhin 
ist nun wenigstens offiziell erkliirt, daB die rechtliche Lage der Frau 
schlechter sei als die der Manner. NatOrlich wurde ihre Lage durch 
diese Erklarung an sich nicht verbessert, aber die JHoglichkeit von 

61 Vgl. Ciccro, Tusculancn 1,30: Omni autem in re consensio omnium gentium 
lex nnturne putnndn est. 

62 Q. Aelius Tubero bei Gel! ius 1,22, 7. 
63 Cicero, de officiis 3, 6,27: una continemur omnes (= die communis humani 

genet'L~ societas) et eadem lege naturae; vg. 3, 5, 23. 
64 Chrysipp bei Cicero, de finibus 3, 20, 67: Quonialllque ea natura essel 

hominis, ut ei cum genere humallo quasi civile ius inlercedercl. 
65 Beachte vor aHem die Aufnahme von Chrysipps Rechtsphilosophie in die 

lnstitutionen des Marcianus und von dort in die Digesten (1, 3,2): Die 
Lehre des Gaius, die urspriinglich natiirlich als ein Lehrbuch keinen 
offiziellen Status besal3, wurde in der Spiitantikc den Siitzen des Papinian, 
Paulus, Uipian, Modestin gieichgestellt und wurde damit verbindlich (Co
dex Theodosianlls 1, 4, 3). Naturrechtliehe Siitze, die in die Institutionen 
iustillialls (6 . .Ih. n.Chr.) aufgenornrncn wurden, haben rnindcstens prinz i
piell diesel be juristische Geltung nil' die Digesten und der Codex lu
stiniani: s. R. Sohrn, lnstitutionen des riirnischen Rechts,31894, S. 7. 

66 M. Miihi, Menschheitsidee, 47f., im Anschiul3 an.l. Kacrst, Geschichte des 
HeHenismus Ie, 128f., 131ff. 

67 Besollders umstritlen sind die ideellen und 6kollomischen Griinde fiir das 
Ende bz\\. die verschicdencn lJrnwandlungen der Sklaverei. 
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»Gleichheit vor dem Gesetz ohne Ansehn des Geschlechtes« war 
nunmehr im geltenden Recht enthalten. Das greift weiter und tiefer 
ins praktische Leben als der Satz Pauli, »im Herren« gebe es nicht 
Mann noch Weib,68 zumal da in der christlichen Religion nicht 
einmal eine sakralrechtliche Gleichberechtigung durchgefiihrt wer
den konnte. 

In einem wichtigen romischen Gesetzbuch ist nun wenigstens 
offiziell erkliirt, dan die Sklaverei gegen das Naturrecht ist:69 

»Nach dem Naturrecht sind ursprilnglich aIle Menschen frei ge
boren.« 1m Naturstand, wie die stoische GeseIlschaftslehre ihn kon
zipierte, sind die Menschen gleich und frei. Natiirlich wurde durch 
diese Konstruktion an sich die Lage der unfreien BevOlkerung nicht 
veriindert. Aber es werden nun doch wenigstens Gesetze gegen 
Willkiir und Brutalitiit in der Behandlung von Sklaven gemacht.70 
Jenes contra naturam enthiilt einen grundsiitzlichen Protest. Die 
christliche Deutung der Sklaverei als Siindenstrafe und aus quieti
stischem Standesdenken fiihrte, wie die Geschichte der Sklaverei in 
Nord-, Mittel- und Siidamerika lehrt, nicht notwendig zur »Befrei
ung«.71 

In das romische Recht ist die Lehre yom urspriinglichen Natur
stand des Menschen und von der Verwandtschaft (cognatio) aller 
Menschen untereinander aufgenommen worden.72 Ebenso die 
Siitze: 

»Nach dem natiirlichen Recht sind aIle frei geboren«,73 und: "Was 
das natiirliche Recht angeht, sind aIle Menschen gleich«.74 Das ist 
auf lateinisch: lure naturali omnes homines liberi nascuntur et ae
quaZes sunt. In einem neulateinischen Dialekt klingt das, nach mehr 
als eineinhalb Jahrtausenden, so: »Les hommes naissent et demeu-

68 Paulus, Gal. 3,28. 
69 Ulpian in: Digesten 1, 1,4 = Institutionen 1, 5, pr.: Quae res(scil. manu

missio) a iure gentium originem sumpsi/, utpole cum iure nalurali omnes 
liberi naseerentur, nee esset nota manumissio, cum servitus essel incognita; 
( ... ) et cum uno nalurali (Institut.: eommunt) nomine' homines, appellare
mU/; iure gentium tria genera esse coeperunt: liberi, et his eontrarium serl'i 
et tertium genus liberti. - Vgl. Ulpian (?) in: Illstitutionell 1,2,2: iure enim 
naturali ab initio omnes homines liberi naseebantur. Vgl. Tryphollius in: 
Digesten 1, 5, 4: ser1,i/us est eonstitutio iuris gentium, qua quis dominio 
alieno contra naturam subicitU/: 

70 Vg\. Gaius, Institutionen 1, 53: Sed hoc tempore (sci\, seit Einfiihrung der 
Gesetze gegen Willkiir und Brutalitat in der Behandlung von Sklaven) 
neque civibus Romanis nee ullis hominibus ( ... ) licet supra modum et sine 
causa in serl'OS suos saevire. 

71 Vg\. Allm. 1. 
72 Paulus und Modestinlls, ill: Digesten 1, 1, 3: inter nos eognationem quan

dam natura constituit. 
73 Digesten 1, 1,4: S.O. Allm. 69. 
74 Ulpian, 43. Buch an Sabinus, in: Digesten 50,17,32: quod ad ius naturale 

atlinet, omnes homines aequales sunt. 
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rent libres et egaux en droits.« Das ist der erste Artikel der franzosi
schen Erklarung der Menschenrechte aus dem Jahre 1789. 

3.2 ius humanum 

Auch das Wort »Menschen-Recht« (human rights, droits de l'homme) 
wird der stoischen Rechtsphilosophie verdankt. 

Wenige Jahre vor seinem Tode, etwa 63/64 n.Chr., schrieb Seneca 
ein Werk »Ober Gut-Taten« (de benejiciis). Darin behandelt erwieder 
einmal eine schon damals alte Frage:75 Kann der Unfreie seinem 
Besitzer eine Guttat erweisen? Mull der Herr dem Sklaven dafiir 
dankbar sein? Seneca antwortet:76 

»Wer leugnet, dall ein Sklave je einem Herrn eine Guttat erweisen 
kann, ist unkundig des Menschenrechtes (ignarus est iuris humani); 
es kommt namlich darauf an, wes Geistes der ist, der lei stet, nicht 
wes Standes (animi - status). Niemandem ist die sittliche Leistung 
verschlossen; allen steht sie offen, aIle lallt sie zu, aIle ladt sie ein: 
sowohl Freigeborene als auch Freigelassene, wie Sklaven und Ko
nige und Verbannte. Sie wahlt nicht nach Palast und Steuerquote: mit 
dem blollen Menschen begniigt sie sich ( ... ) (4) Es kann (auch) der 
Sklave gerecht sein, er kann tap fer, kann hohen Geistes sein [ ... J.« 

Stoische Innerlichkeit, Gesinnungsethik und die Lehre von der ur
spriinglichen, >natiirlichen c Gleichheit und Freiheit der Menschen 
zerstOren die Standesethik. Die Menschheit ist eine Einheit (unitas) 
und Gemeinschaft (societas); sie ist Trager des ius humanum.77 

Auch hier beunruhigt die Diskrepanz zwischen Anlall und Ergeb
nis: ein ius humanum mull konstruiert werden, damit der Sklave 
seinem Herrn etwas Gutes antun und dieser jenem dankbar sein 
darf! Andererseits: hier zum ersten Male, wenn ich recht sehe, wird 
der Ausdruck »Menschen-Recht« fast als technischer Begriff ge
braucht, juristisch gefallt, philosophisch begriindet. 78 

75 Seneca bezieht sich u. a. auf Chrysipp (Seneca, de beneficiis 3, 22, 1 = SVF 
III frg. 351) und Hecaton (Seneca, de beneficiis 3, 18, 1); vgl. Aristoteles 
iiber die Freundschaft zwischen Herren und Sklaven: S.O. Anm. 9. 

76 Seneca, de beneficiis 3,18. Zum Thema ,Seneca und die Sklavenc vgl. Will 
Richter, Seneca und die Sklaven, in: Gymnasium 65 (1958), 196-218; R. 
Rieks, Homo, humanus, humanitas (Diss. Tiibingen 1964), Miinchen 1967, 
bes. S.102ff., wom.E. die juristische Sprache und Absicht unserer Stelle 
nicht geniigend beachtet ist; beachte z.B.: de benef. 3, 18, 1; 3,19, 1; 3, 20: 
mens sui iuris est. 

77 Sencea, de benef. 4, 18; S. Voigt, Naturrecht I § 86. 
78 a) Lange vor Seneca wurde der Gegensatz ius/lex humanuml-na - divinuml 

-na aufgestellt: S. Ehlers, Art. humanus in: Thesaurus linguae Latinae VI 3, 
Sp. 30-85, II: de iure, A 1: opp. divinum. - Ius hominumohne Gegensatz zu 
deorum: Cicero, de oratore 1, 56: de communi civium, de hominum, de 
gentium iure. 
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4 »Die neuen Griechen und Romer« 

1. Die Autoren, Texte, Theorien, die hier vorgestellt wurden, waren 
den Mannern bekannt, von den en die Erklarung der Menschen
rechte beraten und beschlossen wurde. 

Stoische Philosophie, Naturrecht, romische Republik sind das an
tike Gewissen dieser biirgerlichen Revolution.79 

Das romische Recht war geltendes Recht, untibersehbar kom
mentiert, exzerpiert, rationalisiert. Plutarch und Livius, Cicero und 
Seneca waren fester Bestandteil biirgerlicher Bildung, zumal da 
sie durch Amyot (1515-1595), Montaigne (1555-1592), Lipsius 
(1547-1606), Grotius (1585-1655), Montesquieu (1689-1755) langst 
in die nationalsprachliche Literatur aufgenommen waren. 

Hugo Grotius, der Vater des modernen Volkerrechts, griindete 
deshalb sein Werk auf der (neu-)stoischen Philosophie. In den Pro
legomena zu De iure belli et pacis (1608; 1625) wird die stoische 
Lehre von der »Einhausung des Menschen« OlKciO)O't~ ausfiihrlich 
dargestellt, immer wieder Cicero zitiert, dazu Thukydides, Platon, 
Aristoteles, Ennius, Varro, Horaz, Plutarch, Dion von Prusa - und 
keine Bibelstelle, obschon Grotius sich doch ausdriicklich zum 
christlichen Glauben bekennt. Das »klassische Naturrecht« der Neu
zeit hat sich von der "Verbindung mit der kirchlichen Dogmatik und 
Ethik, dem kirchlichen Mythos der Urgeschichte« emanzipiert.80 

Bei Rousseau fand man deshalb die antike Lehre vom Natur
stand.8 ! In der Encyklopadie wurden auch abgelegene Traditionen 
verftigbar gemacht, wie z.B. die Staatslehre des Zenon von Kition 
durch Diderot (§2.1). So kam es, daB Joachim Heinrich Campe aus 
Braunschweig im August 1789 ausrief: 

b) Der Ausdruck ius humanum allein ist friihestens nachweisbar seit 
augnsteischer Zcit: Livius 9, 1,8: si nihil humani iuris relinquitur inopi, 
wo jedoch folgt : at ego deos conjugiam; vgl. 5, 37, 4: violatoribus iuris 
humani; Seneca d. Altere, conlr. 1, 1, 14: ius generis humani; Seneca, 
Oedipus 1026: iuris humani decus (Inzesttabu); Seneca, de beneficiis 7, 19, 
8: intercisa iuris humani societas (scil. crudelitate); Petron 79, 9; Plinius, 
natura lis historia 28, 6. - Tertullian, ad Scapulam 2,2: Tamen humani iuris 
et naturalis potestatis est unicuique quod putaverit colere; diese Forderung 
des Christen nach Religionsfreiheit wird, zur Abwehr christlicher Intole
ranz, zitiert von Diderot, Art. »Inlolcranz« in seiner Enzyklopaedie. 
c) Die Stelle Seneca, de beneficiis 3, 18 scheint in den Studien zur Entste
hung der Menschenrechte nicht beachtet zu sein. In dem gewaltigen Werke 
von Voigt ist sie nicht behandelt, er fiihrt nicht einmal das Stichwort ius 
humanum im Register auf. 

79 Vgl. Ernst Bloch, Naturrecht, S. 80. Das antike Gewissen blieb nicht anf den 
»dritten Stand« beschriinkt, wie das Beispiel von Babenflehrt. 

80 Referiert nach Troeltsch, a.a.O., S. 762ff. mit Anm. 416. 
81 Rousseaus Quellen waren u.a. Seneca und Dikaiarch von Mcssene, s.o. 

Anm.46. 
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»Ob es wirklich wahr ist, daB ich in Paris bin? DaB die neuen 
Griechen und Romer, die ich hier urn und neben mir zu sehen 
glaube, wirklich vor einigen Wochen noch Franzosen waren!«82 

2. Vor diesem allgemeinen hurnanistischen Bildungshintergrund he
ben sich einige unmittelbare Verbindungen zwischen antiker Tradi
tion und der Erklarung der Menschenrechte abo 

1m Sommer des Jahres 1789 arbeitete das 6. Biiro einen Entwurf 
aus, der den Debatten der NationaIversammIung iiber die Erklarung 
der Menschenrechte zugrundeIag.83 Der erste Artikel dieses Ent
wurfs Iautet: 

,.Chaque homme tient de Ia nature Ie droit de veiller A sa conserva
tion et Ie desir d'~tre heureux.« 
»Jeder Mensch besitzt von der Natur das Recht, auf seine Selbst
erhaltung bedacht zu sein, und die Sehnsucht, gliicklich zu sein.« 

Dieser Entwurf zu Artikel 1 der MenschenrechtserkHirung ent
halt, deutlicher als die dann verabschiedete Formulierung, die stoi
sche Lehre von der urspriinglichen Selbstliebe des Menschen, die 
von der Natur gewollt und deshalb gut ist. 

Die Iateinische Fassung, die Cicero der Lehre von der prima 
conciliatio gegeben hat, kommt der neulateinischen Formulierung 
des 6. Biiros von 1789 auch sprachlich recht nahe:84 

simulatque natum est animal - hinc enim ordiendum - ipsum sibi 
conciliari et commendari ad se conservandum (scil.: placet Stoicis). 

Stoisch ist auch der BegrifT »Natur«, die die Menschen mit den 
Fahigkeiten ausstattet, sich selbst zu bewahren, sein WohI-Sein zu 
besorgen und seine Fahigkeiten in Freiheit zu entfalten.85 Natur, 
nicht Schopfer, Sehnsucht nach Gliick, nicht Seelenheil und Him
meIsIohn sind die Grundlagen dieses Entwurfs. 

82 J .H. Campe, Briefe aus Paris zur Zeit der Revolution, Braunschweig 1790, 
zitiert in: Alfred Stern, Der Einflull der franziisischen Revolution auf das 
deutsche Geistesleben, 1928, S.19. Zu Campe als Schulreformer vgl. U. 
Herrmann, Der Streit zwischen Schule und Kirche im ausgehenden 18. 
Jahrhundert als Sakularisationsprozell, in: B. G1adigow (Hrsg.), Staat und 
Religion, 1981, S. 180-204, bes. S. 185ff. 

85 Bulletin de l'Assemblee nationale 12; Referat - unter Auswertungweiterer 
primarer Quellen aus den Beratungen vom Sommer 1789 - bei Samwer, Die 
Erklarung, S. 178. 

84 Cicero, de finibus 5, 5, 16: vgl. o. §2.5; vgl. SVF III frg. 178 = Dio~enes 
Laertios 7,85: 't11V oE ltQonTlv oQl!llV <pam 'to ~(j)ov iaXE1v Imi 'to 'tTlQElV EUU'tO, 
O;1(ElOUaTl~ aiJ't(j) 'tii~ <puaEOl~ alt' aQxii~. - Zu »von Anfang an« vgl. den 
Hinweis auf den Naturstand des Menschengeschlechtes bei riimischen 
Juristen: Anm. 69. 

85 Entwurf des 6. Buros, Art. 2: .Pour assurer sa conservation et se procurer Ie 
bien-etre, chaque homme tient de la nature des facultes: c'est dans Ie plein 
et entier exercice de ces facultes que consiste la Iiberte.« 
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3. Antike Tradition wirkte abel', damals, iiber die philosophischen 
und juristischen Satze hinaus auch auf den Lebensstil del' Men
schen, und zwar auch auf den vierten Stand. 

Francois Noel Babeujwurde am 23.11. 1760 geboren. Sein Vater 
war ein desertierter Soldat und Gehilfe beim Salzsteueramt in Saint
Quentin, die Mutter ein Bauernmadchen und Heimarbeiterin. Am 
5.10. 1794 erscheint zum ersten Male seine Zeitung unter dem Titel 
»Volkstribun« - »tribun dll pellple«. Sein "plebeisches Manifest« steUt 
die rtimisch-plebeische Geschichte, wie Babeuf sie verstand, gegen 
die Geschichte von Moses, del' das Yolk Israel aus Agypten fUhrte:86 

»Wegmit all diesen Wundergeschichten, mit all diesen Albernheiten! 
Die Eingebungen del' republikanischen Gottheiten manifestieren 
sich ganz einfach als Verheillungen del' Natur, des htichsten Gottes, 
im Herzen del' Republikaner.« 

Deshalb planten die "Verschwtirer fUr die Gleichheit«, ihre Lehren 
als »Naturreligion« zu verkiinden, als die Dogmen del' Natur und 
Vernunft.87 

Die »Verschwtirung del' Gleichen« soUte die Revolution fortfUhren 
und eine »Republik del' Gleichen« schaffen. Dazu benutzt Babeuf, in 
beschranktem Ausmalle, antike Titel, rtimisches Recht,88 histori
sche Erinnerungen an die rtimische Republik,89 die gute aJte sparta
nische Verfassung und den Naturstand. Er polemisiert gegen ein 
angebJiches Naturrecht auf Privateigentum; dies sei vielmehr die 
QueUe aller Ungleichheit unter den MellschenYo Die Bauern in del' 
Picardie, del' vierte Stand, die Leser des »tribun du peuple« miissen 

86 Tribun du peuple Nr.35, 30.11. 1795; Obersetzung: W. Grab (Hrsg.), Die 
Franzosische Revolution. Eine Dokumentation, 1973, S. 278-284, mit rei
cher Literatur auch zu Babeuf aufS. 319ff. 

87 Vgl. Talman bei Grab, Debatte, 283. 
88 Babeuf plante eine rechtsphilosophische Kritik dessen, .was man nennt 

Droit naturel, Droit des gens, Droit civil« - das ist die Einteilung in: ius 
naturale, ius gentium, ius civile, s.o. § 3.1. 

89 Am 27. Mai 1797 wurden die Verschworer fill' die Gleichheit zum Tode 
verurteilt. Gracchus Babeuf kam dem Arm des Gesetzes zuvor und er
dolchte sich. Hat er den Tod des Cato Utieensis, des Stoikers und letzten 
Republikaners, nachahmen wollen? Diesel' Freitod Catos in Utica - urn 
Caesar zu entgehen - ist in del' stoisehen Literatur oft gefeiert: Vgl. z.B. 
Seneca, de providentia 2, 9-12. Ob Cato als Stoiker und Republikaner von 
Seneca und del' ihm verwandten Tradition 'riehtig' verstanden wurde, ist 
zum Verstiindnis Babcufs als cines >neucn Cato' nieht entseheidend. Del' 
neue Caesar (Bonaparte) stehl 1797 in Italicn. 

90 Antike Tradition wurde ihm vermittclt u.a. durch die Enzyklopaedie, wo er 
also auch in Diderots Artikel .Grieehen, Philo sophie der« Zenons Staats
lehre hiitte lesen konnen, durch Gabriel Bonnot dc Mably (1709-1785), De 
la legislation ou principes des lois, Amsterdam 1776 (dt.: Niirnberg 1779) 
und Morelly, Code de la Nature. Pm·tout chez Ie vrai sage, Liege 1755 (dt. 
von Ernst Moritz Arndt, 1845). 
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das verstanden haben. Man muB auch die Symbolik seines Namens
wechsels verstanden haben: Franr;:ois Noel Babel{/' tilgte die Erinne
rung an den heiligen Franziskus, den Apostel der Armen, und an den 
weihnachtlichen Ruf ,Noel c und nannte sich Gracchus Babeuj. 

»Babeufund die Antikecc oder »Babeufund die Religioncc - dies sind 
nicht die wichtigsten Gesichtspunkte fUr das Denken und Wirken 
dieses Mannes, der durch seine Freunde9t zu einem »Kettenglied des 
kOinmunistischen Gedankenscc (Albert Soboul) geworden ist. Er
wiihnt sei nur, daB Babeuf als erster92 das »Recht auf Arbeit« natur
rechtlich deduziert aus dem Recht auf Leben. 

5 Zusammen/assung 

1. Die These von Karl Lowith, infolge ihrer christlichen Herkunft sei 
der erste Grundsatz der franzosischen Menschenrechtserkliirung 
»giinzlich unvereinbar mit der heidnischen Staatslehre«, diese 
These ist unhaltbar. Der Satz »aIle Menschen sind von Natur aus 
gleich und frei« ist sogar im romischen Recht enthalten; er war 
damit geltendes Recht im Heiligen Romischen Reich. 
2. Der Artikell in der franzosischen Menschenrechtserkliirung und, 
starker noch, im Entwurf des 6. Biiros, beruht direkt auf stoischer 
Anthropologie und dem klassischen Naturrecht. 
3. Die antiken Grundlagen der neuzeitlichen Menschenrechte sind: 
a) AIlgemein: philosophische und politologische Grundbegriffe (z.B. 
,Vernunftc und ,Gleichheitc; historische Analyse und spekulative 
Entwiirfe von Verfassungen); 
b) juristische Theorie (z.B. Aufbau des Rechts als Natur-, Volker-, 
Zivilrecht); 
c) geschichtliche Tradition (athenische Demokratie; die spartani
sche Gleichheitsideologie; Agis und Kleomenes; Blossius und die 
Gracchen). 
4. Die Menschenrechte sind, in antikisierendem Jargon gesprochen, 
stoisches Naturrecht fUr Menschen und Weltburgerrecht. 
5. Weder in der Antike, geschweige denn im 18. Jahrhundert haben 
die offiziellen Religionen eine positive und starke Bedeutung fUr die 
Entwicklung der Menschenrechte gehabt. 
6. Folgende Worte, Begriffe und Formeln in der Menschenrechtsdis
kussion sind antiken, vornehmlich stoischen Ursprungs: 

91 Ph. Buonarrotti, Conspiration pour l'egalite dite de Babeuf, BriisseJ 1828, 
Neuausgabe von G. Lefebvre, Paris 1957. 

92 So V.M. Dalin, Ein unbekanntes Manuskript Babeufs (1961), in: Grab, 306; 
vgl. Dalin, Babeuf-Studien. Gedenkband aus AnlaB des 200. Geburtstages 
von Gracchus Babeuf am 23.11. 1960, Berlin 1961 (mit Auswahlbiblio
graphie). 
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a) Natur und Naturrecht; Naturstand und Gesellschaftsvertrag; 
b) Mensch und menschliches Recht; Vernunft und Person als Be
sonderheit der Individualitat in der Gattung Mensch; Entfaltung der 
Pers6nlichkeit und Selbstbewahrung; Freiheit und Gluck. 
c) Gleichheit als logisches, politisches, politologisches Prinzip; 
Gleichstellung der Frau; von Natur aus gleich und frei; angeboren, 
unveraullerlich, unverletzlich; 
d) und schlieillich: menschliche Wurde und aufrechter Gang. 
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Der Ismus mit menschlichem Antlitz 
>HmnaniUit< und >Hmnanismus< von 

Niethammer bis Marx und heute 

in Erinnerung an Friedrich Beer 
(10. April 1915-18. September 1983) 

1 »Ausgehend von den humanistischen Traditionen . .. « 

Vor etwa einem Jahr mufite fUr die schlichte Wort- und Begriffsge
schichte, die ich in der Ringvorlesung >Antike heute< tiber >Humani
tiit und Humanismus< vortragen wollte, ein draller Obertitel ge
funden werden. Der Jahreswechsel 1989/90 war, wie Sie sich erin
nern werden, gefUllt mit Sprachspielen, die dem Wort >Sozialismus< 
einen neuen Sinn zu geben versuchten. Am Ieichtcsten war auch 
damals Sinnanreicherung durch Kreuzung mit einer anderen Scha
blone, hier also >Sozialismus< mit >Humanismus<, so der damalige 
Hoffnungstriiger, der Vorsitzende des Kollegiums der Rechtsanwiilte 
in Berlin (Ost) und in der DDR am 4. November 1989 auf dem 
Alexanderplatz. 1 Diese Kreuzung von Ismen hat wenig neuen Sinn, 
aber doch wenigstens den gesuchten Obertitel erzeugt. Seine ver
stiimmelte Form - >Der Ismus mitmenschlichem Antlitz< - soIl auch 
zeigen, dall meine Wort- und Bcgriffsgeschichte zu einem mangel
haften, liickenreichen, aporetischen, ja riitselhaften Schlull fUhren 
wird. 

Der Rechtsanwalt Dr. Gregor Gysi war nicht der erste oder einzige, 
der damals das entstellte Wort >Sozialismus< mithilfe eines anderen, 
zumindest unklaren und angestaubten, wenn nicht entlcerten und 
verbrauchten Begriffes >Humanismus< zu retten versuchte. Die neu 
gegrtindete KPD/DDR verpflichtete sich in ihrer Griindungsurkunde 

1 Gregor Gysi, in: Anncgret Hahn, u.a. (llg.) , Protestdemonstratioll Bcrlin 
OOR, 4.11.89, Hcnschel-Vcrlag 1989, S.127: »Wir haben inzwischen viele 
Anglizismcn aufgcnommen, wogegen ich nichts habe. Aber von der russi
schen Sprache haben wir nur das Wort Oatscha libernommen. lch finde, es 
ist Zeit, zwei weitere Worte zu iibernehmen, Perestroika llnd Glasnost. Und 
nur wenn wir dies auch inhaltlich voliziehen, wird es uns gelingen, die 
Begriffc ODR, Sozialismus, Humanismlls, Oemokratie und Rechtsstaatlich
keit zu einer untrennbaren Einheit zu verschmelzen. Vielen Dank.« Vgl. 
Andre Brie (Stellvertretender Vorsitzender der POS), in: FR 20.9.1990, liber 
die »hlUnanistischen Wurzeln und Inhalte« sozialistischer Politik. - Walter 
Janka vertritt einen »menschlichen Sozialismus« (Interview im Schweizer 
Fernsehen, 12.4.90). In der evangelischen Kirche def DDR war die Formel 
»Sozialismns mit menschlichem Antlitz« seit dem Staat-Kirche-Gespriich im 
Miirz 1988 ublich geworden. 
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auf »Humanismus«.2 Andere, etwa Alexander Dubcek und Vaclav 
Havel, forderten den »Sozialismus mit menschlichem Antlitz«. Diese 
Formel entlarvt die gesichtslosen, unsichtbaren, abstrakten, high
biirokratischen Herrschaftssysteme. Sie nutzt das hohe Wort >Men
schenantlitz< als AuslOser fUr den Instinkt zum Menschen, zum 
Nachsten, zur medienfreien, unmittelbaren, wortlosen, optischen 
Kommunikation: »schauen von Angesicht zu Angesicht und erken
nen«.3 

Die Praambel der Verfassung, die die Arbeitsgruppe des Runden 
Tisches fUr eine »Neue Verfassung der DDR« beschlossen hat, be
ginnt mit den Worten:4 

»Ausgehend von den humanistischen Traditionen, zu welchen die 
besten Frauen und Manner aller Schichten unseres Volkes beige
tragen haben ... , geben sich die Biirgerinnen und Biirger der Deut
schen Demokratischen Republik diese Verfassung.« 

Der schwer belastete >Sozialismus< ist nicht genannt, aber >Huma
nismus< war - einstimmig - konsensfiihig. Wer oder was ist damit 
gemeint? Der Schuhflickersohn aus Stendal, Winckelmann genannt, 
oder der fUrstliche Park bei Dessau, wo urn 1750 Antike und befreite 
Natur, Klassizismus und Philanthropie in »hurnanistischer Tradi
tion« verbunden sein sollten?5 Oder ist auch jene Spekulation iiber 
die Entfremdung und Versohnung von Mensch, GeseUschaft und 
Natur gemeint, die Dr. Karl Marx - allerdings nur bis etwa 1845 - mit 
dem Namen »Realer Humanismus« bezeichnete? »Ausgehend von 
den humanistischen Traditionen« - von woher also? 

Das Wort >Humanismus< ist beliebt und schafft Konsens, weil es 
eine undeutliche Beziehung auf eine starke und ferne Tradition 
besitzt. Der leichte antike Faltenwurf verdeckt dabei einen etwa 
vorhandenen Sachgehalt mehr, als dall er ihn zeigte. Denn die vielen 
Partei- und Schulprogramme, Festreden und Abendlandrettungs
kongresse haben einen ewigen Humanismus hervorgebracht - hu
manismum perennem, so edel, hilfreich und gut, so unantastbar und 
llnwiderleglich: Er wird die Menschheit iiberleben.6 Gegen diese 
Erblast ist Polemik nicht mehr notig. 

Urn die vermlltete Sache Zll finden, scheint die Konzentration auf 

2 ADN in: Siidwest Presse, 2.2. 1990. 
3 Paulus, 1 Kor. 13,12. 
4 Offizielle Publikation: Neues Deutschland, 18.4. 1990; hier zitiert nach FR, 

18.4.1990, S.lO; vgl. DDR-Chronik, April 1990. 
5 E. Hirsch, Th. Hiihle (Hg.), Dessau - Wiirlitz, Beitrage I-II, 1988, bes. I 

S.45ff. (Literatur); vgl. E. Hirsch, Experiment Fortschritt und praktizierte 
Aufklarung, 1990. 

6 Frei formuliert nach Stanislaw Jerzy Lee (U966), Unfrisierte Gedanken 
(1959), 111968. 
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Wort- und Begriffsgeschichte ntitzlich, die Suche nach dem histori
schen und dogmatischen Ursprung. Wir beginnen bei einer piid
agogischen Bewegung im btirgerlichen Deutschland urn 1800, als 
ein Schwabe und Ttibinger Stiftler gar, Friedrich Immanuel Niet
hammer aus Heilbronn, das Wort ,Humanismus< erfand, als erster, 
wie die Wiirterbticher behauptcn. 

2 Humanismus 1808 

2.1 Friedrich Immanuel Niethammer (1766-1848) 

2.1.1: Friedrich Immanuel Niethammer wurde 1766 in Heilbronn 
geboren.7 Er stammt aus alter schwiibischer Familie mit langer 
Pastorentradition. 1m Ttibinger Stift lernt er 1784-1789 Theologie; er 
will jedoch nicht Pfarrer werden, so wenig wie seine Kommilitonen 
Hiilderlin, Hegel, Schelling. In Jena findet er »das Reich der wahren 
Geistesfreiheit« (seit 1790); hier trifft er Hiilderlin, Hegel und Schel
ling wieder und einen anderen Schwaben, Friedrich Schiller, der seit 
1789 in Jena lehrt. Niethammer wird Privatdozent und Professor fUr 
Philosophie bzw. Theologie. Eine Freundschaft verbindet ihn mit 
Fichte; F.A. Wolf, W. v. Humboldt, Voil, die beiden Schlegel u.v.a. 
gehiirten zu diesem »Jenaer Kreis«, in dem Niethammers Vorstellun
gen von idealistischer Philosophie, klassizistischer Kunst und hu
manistischer Piidagogik wurzeln. 1804 erhiilt er einen Ruf nach 
Wtirzburg; im Jahre 1808, dem Jahr, in dem seine Programmschrift 
tiber Philanthropinismus und Humanismus erscheint, ist Nietham
mer Studienrat bci dem geheimen Ministerium des lnneren in Mtin
chen. Dort hat er eine piidagogische Richtung angebahnt, die zu 
einem Sieg des Humanismus im bayerischen Schulwcsen fUhrte. 
Doch Niethammer war keineswegs ein bornierter Gymnasiallobby
ist. Er hat vielmehr, als tiberzeugter Humanist, »als erster eine 
philosophische Begrtindung des Bildungswertes der Realien ver
sucht und im ,Realinstitut< einen wirklichen Vorliiufer der heutigen 
(1937!) Oberrealschule geschaffen - toO Jahre vor ihrer staatlichen 
Anerkennung.«8 Mtinchner Schulpolitik, der Jenaer Kreis, das Tti-

7 Aile folgenden Angaben aus Michael Schwarzmaier, 1957. 
8 Schwarzmaier, S.l; ebd. ein Schriftenverzeichnis; hervorgehoben seien: 

»Das Gastmahl von Plato oder das Gespriich tiber die Liebe«, ein zentraler 
Text des Humanismus, in: F. Schiller (Hg.), Neue Thalia, 1792, und die 
Monographie »tiber Religion als Wissenschaft zur Bestimmung des lnhalts 
der Religionen und der Behandlungsart ihrer Urkunden« (1795), in der er 
den Begriff »Religionswissenschaft« bcnutzt (S. 109), eine Skizze ihrcr Auf
gaben gibt und auf ihren Nutzen fUr den Religionsunterricht hinweist. 
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binger Stift: Dies ist der Ursprung des Hwnanismus, wie Nietham
mer ihn konstitlliert hat. 

2.1.2: Zu Beginn seiner Tatigkeit als Schulpolitiker in Bayern ver
Offentlicht Niethammer eine Programmschrift: »Der Streit des Phil
anthropinismlls und des Humanismlls in der Theorie des Erzie
hungsunterrichts unserer Zeit« (Jena 1808). Bier werden, in Fort
setzung alterer Ansatze zu einer Geschichte der Padagogik,9 zwei 
»Parteiell« unterschieden, die sich iiber den Gymnasialunterricht 
entzweit hatten; die Namen Hwnanismus und Philanthropinismus 
solI ten aber dariiber hinaus einen allgemeinen Gegensatz der alten 
und der modernen Padagogik selbst bezeichnen:1O 

»Die Benennung des Humanismus paBt keineswegs bloB auf die 
Partei, welche das Studium der sogenannten Humanioren in den 
Gelehrten-Schulen gegen iibel berechnete Beeintrachtigungen in 
Schutz nimmt; sie paBt vielmehr in einem noch weit eminenteren 
Sinne auf die ganze altere Padagogik iiberhaupt, deren Grundcha
rakter es immer war, mehr fUr die Hlimanitat als fUr die Animalitat 
des Ziiglings zu sorgen, und die ihre Forderungen gegen die mo
derne iiberwiegende Bildung zur Animalitat noch immer, obgleich 
nur als minderzahlige Opposition, fortsetzt. Das moderne Erzie
hungssystem dagegen, welchem vermiigc dcsselben Eintheilungs
grundes die Benennung des Animalismus zllkiime, wird schicklicher 
durch den Namen des Philanthropinismus bezeichnet.« 

Der Zlisammenhang legt nahe, daB Niethammer das Wort ,HlImanis
mus< neu, als Gegenstiick zu dem bereits eingefUhrten Begriff ,Phil
anthropinismus<, gebildet hat. l1 Letzterer bezeichnet die padagogi
sche Richtung der ,Menschenfreunde<, die vor allem in Halle und 
Dessau fUr eine aufgeklarte Schulreform im Sinne der biirgerlichen 
Gesellschaft gewirkt haben: Johann Bernhard Basedow (1724-

9 August Hermann Niemeyer, Ansichten del' deutschen Padagogik und ihrer 
Geschichte im 18. Jahrhundert, II. Abt.: 18. Jh. und cineI' Weiterfiihrung ins 
19. Jh., Halle 1801, S.378f.: Die vier Haupt-Richtungen del' Padagogik 
(zitiert in: Niemeyer, hg. v. H.-H. Groothoff, U. Herrmann, S. 342f.). Nie
meyer unterscheidet die Franckesche odeI' religiose Schule, Schule del' 
Humanisten (diese wiinsche, »womoglich allen Standen cine genaue Be
kanntschaft mit dem Studium del' alten Classiker zu verschaffen, wovon 
sie fast einzig die rechtc Bildung des Kopfs und Hcrzcns erwarteten«), 
Schule del' Philanthropen, Eklektiker. Zu den Humanisten rechnet er: C. 
Cellarius, J.M. Gesner, J.A. Ernesti, C.G. Heyne, C.A. Klotz, C.G. Schiitz, 
J.l1. VolJ, G.F. Creuzer. 

10 Niethammer, Del' Streit, S. 7f. 
11 Niethammer erhebt abel', sow cit ich sehe, nicht ausdriicklich einen An

spruch auf Erfindung. 
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1790), Joachim Heinrich Campe (1746-1818), Ernst Christian Trapp 
(1745-1818), Christian GotthilfSalzmann (1744-1811).12 

In drei Abschnitten mit je vier Punkten werden fUr beide Parteien 
aufgelistet: die Grundsatze iiber den Zweck des Unterrichtes, die 
Unterrichtsgegenstande und die Methode. Es ist verstandlich, daB 
zum Zwecke der Kiirze und Deutlichkeit beide Positionen iiberzogen 
werden. Immerhin findet man so aufnur neun Seiten (S. 76-84) das 
gesamte System des padagogischen Humanismus, wie es sich 1808 in 
Miinchner Perspektive ausnahm. 
Niethammer notiert folgende Grundsatze: 13 

1. Zweck der Erziehung ist die allgemeine Bildung des Menschen; 
dieser Zweck ist autonom. 

2. Die Bildung der Jugend ist nicht Abrichtung zu einem bestimmten 
Geschaft, zu »gemeiner Brodkenntnis«, sondern Bildung des Gei
stes »fUr die hiihere Welt«, zur »Humanitat«. 

3. Diese Bildung vermittelt nicht vielerlei Wissen, sondern be
schrankt sich auf die Ideen des Wahren, Guten und Schiinen in 
ihrer »classischen Form«. 

4. Die Auswahl der Gegenstande »kann eben darum kein anderes 
Gebiet als das des Alterthums finden, indem unlaugbar wahre 
Classicitat in allen Arten der Darstellung des Wahren, Guten und 
Schiinen in ihrer griiBten Vollendung nur bei den classischen 
Nationen des Alterthum angetroffen wird.« 

>Humanismus< also ist nach Niethammer: Bildung zur Humanitat 
durch die Aneignung der Ideen des Wahren, Guten und Schiinen in 
der classischen Form, wie sie bei Griechen und Riimern - und nur 
dort - anzutreffen ist. Aile spezielle Berufsausbildung, in der die 
Philanthropen die Mitte der Erziehung sehen, ist demgegeniiber 
sekundar; sie darf die allgemeine Bildung der Jugend nicht belasten; 
zeitlich ist sie nach der Allgemeinbildung anzusetzen. 

2.1.3: Aile Ausdriicke, die Niethammer zur Definition von Humanis
mus gebrauchte - Humanitat, Classicitat, Bildung, Ideen des Guten, 
Wahren und Schiinen etc. - miiBten und kiinnten aus Niethammers 
Schriften und aus denen seiner Freunde in Tiibingen, Jena, Weimar, 
Miinchen erlautert werden: >Humanismus< ist ein padagogischer 
Begriff, der in Spataufklarung, deutscher >Klassik<, Idealismus und 
Altertumswissenschaft zu begriinden ist. Niethammers Text be
zeichnet dreierlei: das Ende der kreativen, namenlosen Epoche des 
,Humanismus<; den Beginn seiner Verschulung im humanistischen 

12 U. Herrmann, Die Padagogik der Philanthropen, in: Scheuer], 1979, 
S.135[f. 

13 Nach Niethammer, S.76f1'. (Auswahl). AIs Unterrichtsmethode wird bei 
den Humanisten die Ubung des Gedachtnisses hervorgehoben. 
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Gymnasium und seiner Verwissenschaftlichung in dem grollartigen 
Entwurfvon EA. Wolf»Altertumswissenschaft« (1807). 

Eine Kritik an Niethammers Begriffsbildung braucht hier nicht 
durchgefUhrt zu werden. Schon in seinem Ursprung ist Humanis
mus ein apologetisch-polemischer Begriff, antimodern und retro
spektiv, defensiv und eliUir, zumal da die iikonomischen und sozia
len Voraussetzungen fUr eine humanistische Bildung verschwiegen 
werden; dogma tisch und exklusiv: nur das Klassische zahlt, und das 
gibt es nur bei »den classischen Nationen«. 

Entscheidend scheintmir das Postulat, humanistische Bildungmit 
dem Bildungsziel >HumaniUit< sei autonom und autark: nicht blolle 
Vorbereitung auf einen Beruf oder nur ein Teil eines umfassenderen 
staatlichen, nationalen oder religiiisen Sinnsystems. Sozialge
schichtlich ist dieses Postulat ermiiglicht durch die Emanzipation 
der Bildung im 18. Jh.: Lehrer wird staatlich anerkannter Beruf, ein 
Lehrer muB jetzt nicht mehr Kleriker sein. 

2.2 Zur Systematik von Niethammers Begriffsbildung 

Niethammers >Humanismus< ist keine Philosophie, keine Religion, 
keine wissenschaftliche Methode, sondern ein padagogisches Pro
gramm, Neuformierung einer Tradition, vielleicht eine Weltan
schauung. >Humanismus< ist meistens - immer? - Teilsystem der 
mentalen und emotionalen Ausstattung eines Menschen oder einer 
Gruppe. Ursprung der Tradition ist das Altertum: es ist >classisch<, 
insofern normativ; seine Sonderstellung in der Kultur der Mensch
heit wird geschichtsphilosophisch begriindet. Die Mitte des >Huma
nismus< als Weltanschauung ist >Humanitat<. Diese wird zur Zeit 
Niethammers, in losem AnschluB an ciceronische Formulierun
gen,14 aufgefaBt als ein universaler, kulturiibergreifender Begriff. Er 
bezeichnet, unter Absehung von Geschlecht, Alter, Klasse, Stand, 
Rasse, Konfession, (a) die >Gattung< Mensch, aile Menschen, das 
genus humanum und die societas humana, und (b) die (Mit-) 
Menschlichkeit, die emotionale und tatige Zuwendung zu Men
schen, die in Not sind. Diese erhalten >humanitare< - im Gegensatz 
etwa zu militarischer - Hilfe. Dies ist der Aspekt >miseri-cordia<
>Barmherzigkeit< des Wortes humanitas schon in der Antike. 

Niethammers Bestimmung der humanistischen Padagogik liiilt 
sich also folgendermaBen fassen: >Humanismus< bezeichnet Weltan
schauungen, die (a) ihrem Selbstverstandnis nach >den Menschen in 
den Mittelpunkt ihres Denkens stellen< (>humanozentrisch<) und 

14 M. Tullius Cicero (106-43 v.Chr.), de officiis (verfaflt 44 v.Chr.) 1,4,11-12 
(der Mensch in der Natur); 1,30,106 (Wiirde des Menschen); 1,30,107 
(persona); 3,6,26-28 (»allein aus dem Grunde, wei! er Mensch ist«) u.a.m. 
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(b) dabei mehr oder weniger stark an verschiedene Epochen der 
Antike (klassisch oder archaisch) oder an historische Exempel (das 
demokratische Athen; das militaristische Sparta; das Lebenswerk 
von Cicero, Seneca, Marc Aurel) ankniipfen. Hierbei wird Gelehr
samkeit vorausgesetzt und Bildung, meist iiberwiegend sprachli
cher, aber oft auch gymnischer oder musischer Art, gefordert. Dies 
ist der Aspekt >eruditio<->Erziehung< des romischen Ausdrucks >hu
manitas<. Dieser >Humanismus< kann zu einem soziologischen Ty
pus veraligemeinert werden (vgl. >Salomonischer Humanismus< der 
altisraelitischen Schreiberinteliigenz). 

Eine Erweiterung von Niethammers Bestimmung des Begriffs 
>Humanismus< HHlt sich dadurch gewinnen, daB seine »Ideen des 
Wahren, Guten und Schonen« ein wenig konkreter gefaBt werden. 
Aus den Schriften Niethammers und seiner Tiibinger und Jenaer 
Freunde bis etwa 1808 Hint sich ein Katalog von Stichworten erar
beiten, wie z.B.: Mensch, Bildung, Natur, Vernunft - Sprache, Person 
- Gewissen; Freiheit - Gleichheit; Toleranz. Dieser Katalog ist nicht 
volistandig, nicht systematisch sortiert, nicht abgeschlossen. Aber 
er diirfte ein zutreffendes Bild geben, was sich Freunde und Gegner 
des >Humanismus< zu Beginn des 19. Jh. unter den »Ideen des Wah
ren, Guten und Schonen« vorsteliten, die das >Alterthum<, vor aliem 
natiirlich die Griechen im 5. bis 4. Jh. v. Chr., dem Abendlande iiber
liefert habe. 

3 Grenzen des biirgerlichen Humanismus 

3.1 Die theologische Grenze gegen das Christen tum 

3.1.1: Niethammers Definition von Humanismus umschreibt ein re
lativ offenes System: Humanismus als padagogisches Programm, als 
Tradition und Weltanschauung des deutschen Bildungsbiirgertums 
urn 1800. Die Grenzen, Eigenart, relative Konsistenz dieser Tradi
tion solien nun durch die Gegeniibersteliung mit christlicher Dog
matik und dem System, das bei Karl Marx 'realer Humanismus< 
heiDt, erprobt werden. 

In drei, vielieicht vier Punkten nur bestehen, soweit ich sehe, 
dogmatisch uniiberbriickbare Spannungen zwischen dem spat- und 
nachantiken Christentum und denjenigen Richtungen der europai
schen Geistesgeschichte, die spater, wohl in Analogie zu Nietham
mers Bestimmung, >Humanismus< genannt werden: 15 

15 G. Voigt, der die Bezeichnung ,Humanismus< fUr die Renaissance durchge
setzt hat, bezieht sich nichtaufNiethammer; miiglicherweise repriisentiert 
er cine andere Tradition und eine zweite Wurzel der neuzeitIichen Ge
schichte des Wortes ,Humanismus<. 
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a) peccatum originate (hereditarium) - Urschuld, Erbsunde; 
b) creatio ex nihilo - Schopfung aus dem Nichts; 
c) Gotteslehre: a') Trinitiitslehre: die Natur des Geistes 

b') Christologie: Zweinaturenlehre (Jesus von Na-
zareth, der Messias, Gott und Mensch). 

Hinzu kommt mit Einschriinkung: 
d) Seelenlehre: Ewigkeit der Seele im Verhiiltnis zu ihrer Erschaf
fung und etwaige Folgen fUr einen Korper-Seele-Dualismus, Ab
ttitungsaskese (Nekrosis) etc. 

Mit diesen drei (bzw. vier) abstrakten Fragen und ihren prakti
schen Konsequenzen haben sich Hurnanisten immer wieder ausein
andergesetzt. Hier liegen ,Bruchstellen<, an denen, wie die Ge
schichte lehrt - Totung von Michael Servet durch Calvin (Genf, 
1553), von Giordano Bruno durch die heilige Inquisition (Rom, 
1600) -, Kompromisse schwer zu finden waren. 

3.1.2: a) Peccatum originate (hereditarium): Die Lehre von der ,Erb
sunde< oder der ,Ursprungsschuld< hat, zu Beginn des 5. Jh.s, Augu
stinus in der Polemik gegen Pelagius entwickelt. Demnach pflanzt 
sich die Sunde Adams durch den Akt der Zeugung in seinen Nach
kommen fort. Infolge dieser Sunde ist der Verstand des Menschen so 
getrubt, sein Wille so geschwiicht, daB er nicht aus eigener Kraft das 
Gute erkennen und vollbringen kann. Deshalb ist die Teilhabe an 
den Sakramenten der Kirche fUr das Heil seiner Seele notwendig. 
Die gegenteilige Lehre des Pelagius, die Natur des Menschen sei 
durch ihre Vernunft sittlicher Vervollkommnung fiihig, wurde auf 
verschiedenen Synoden verurteilt.16 Dadurch wurde eine partiku
liire, personlich und geschichtlich bedingte Auffassung von Sexuali
tiit, Zeugung und Vererbung in der romisch-katholischen Kirche des 
Westens und - modifiziert - in der Reformation lehrmiiBig verfe
stigt. 

Der Streit urn diese Lehre, also urn den Adam-Mythos und Augu
stins spiitantikes Menschenbild, markiert in den Jahren 1525-1527 
den Bruch zwischen Luther und Erasmus, zwischen dem Reforma
tor und den Hurnanisten. Luther vertritt in se servo arbitrio die 
These: Wenn es einen freien Willen gibt, gibt es keine Gnade; ent
weder freier Wille, der von sich aus, in Ubereinstimmung mit Natur 
und Vernunft, das Gute tun kann, oder Gnade; Luthers Entschei
dung: servus arbitrium. Dagegen Erasmus in de libero arbitrio: 
Augustin habe im Eifer des Kampfes gegen Pelagius ubertrieben; der 

16 Synode von Mileve (416), von Karthago (418), Konzil von Trient (1546); die 
augustinischen Texte: CSEL 42 und 60; zu den bibelexegetischen Fragen s. 
Herbert Haag, Die Bibel und der Ursprung des Menschen, 1966; zu Augu
stin und Pelagius s. Peter Brown, Augustine of Hippo. A Biography, 1969, 
ch. 29: .Pelagius and Pelagianism«. 
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freie Wille sei Voraussetzung fUr eine sittliche Entscheidung; die 
Menschen besii.l3en eine Neigung ZUllI Guten; auch die Ungetauften 
kiinnten eine gewisse Vollkonnnenheit erlangen. 17 

b) Creatio ex nihilo: My then von einer Erschaffung dieser Welt 
und des Menschen finden sich in mehreren altorientalischen und 
mediterranen Religionen. Der Vorgang wird meist handwerklich 
oder biologisch vorgestellt, so auch in der judischen Bibel: i;~ uIlOP
<pOD D"'llt;. 18 Die alten Symbola der Christianer bekennen Gott als 
omnipotentem creatorem caeti et terrae. 19 Der Begriff >Nichts< findet 
sieh in diesen Texten nicht. Die Formel von der creatio ex nihilo 
wird, soweit ich sehe, zum ersten Male in der lateinischen Uber
setzung eines der jungsten biblischen Bucher gebraucht. Die Mutter 
der sieben makkabaischen Bruder erklart ihrem jungsten Sohn, 
angesichts des Martyriums, die Auferstehung des Fleisches:20 Der 
die ganze Welt aus dem, was nicht (so) vorhanden war (OUK i;~ 
oV'"Ccov), geschaffen hat, der'wird auch deinen Leib wiederherstellen 
kiinnen. Da der lateinische Ubersetzer kein Partizip von >sein< zur 
VerfUgung hatte, ubersetzte er, verscharfend, aUK i;~ oV'"CCOV mit ex 
nihilo. Die Formel ist im 2. Jh. n.Chr. bekannt; auf dem 4. Lateran
konzil (1215) ist sie dogmatisiert. Sie steigert die Allmaeht des 
Schiipfergottes der Welt gegenuber. Die Natur wird entgiittert, ent
zaubert, zu vernunft- und gestaltloser Materie degradiert. Diese 
Materie ist nicht ungeworden und unverganglich; auch ihr Sein ist 
nur verliehen und wird, in einer weiteren Verscharfung dieser 
Lehre, nur durch die andauernde Fortsetzung des Schiipfungswil
lens (creatio continua) im Sein gehalten: ohne diesen wurde Alles zu 
Nichts sich aufliisen.21 

Die Gegenposition, die Welt (Materie) sei ohne Anfang und ohne 
Ende, wird von allen antiken Philosophen vertreten und von einigen 
christlichen Theologen (Origenes und seinen Anhangern), die sich 
nieht durchgesetzt haben. Auch dieser Streit fUhrte, paradoxer 
Weise, zu einer Verstarkung der historisch-kritischen Philologie, da 
in der Bibel offenbar nichts uber die Herkunft der fUr die Schiipfung 
benutzten Materie ausgesagt ist.22 

c) Trinitats- und Zwei-Naturen-Lehre. Der doxographische Kern 
der jahrhundertelangen, intensiv und verlustreich gefUhrten Dis-

17 Vgl. Fr. Heer, Europiiische Geistesgeschichte, 250ff.: ders., Offener Huma
nismus,516f. 

18 Weisheit 11,18; vgl. 1,14; Paulus, Rom. 4,17; Hebr. 11,3. 
19 SymboJum Nicaenum, 325 11.Chr.; ervveiterte Fassung: Constantinopolita

num,381n.Chr. 
20 2 Macc. 7,28; der griechische Text sagt nicht: £/; OUOcVOC; »aus nichts«. 

Daselbst auch das Gleichnis ,Empfiingnis - Geburt< / ,;\uferstehung<. 
21 Thomas von Aquino, Summa theo!. 1,65,3. 
22 Wollgast, Philosophie, S. 360f. 
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kussionen iiber Trinitiit und Christologie sind zwei Fragen: (1) 1st 
der Geist eine Kraft oder eine Person? (2) 1st der Messias, der in der 
Bibel den Juden verheiBen ist, ein Gott? In religionsgeschichtlicher 
Sicht geht es in dieser Diskussion urn die Gleichstellung des Er
lOsergottes der Christianer mit dem Schopfer- und Bundesgott der 
Juden. Dabei ist, wiederum doxographisch gesprochen, die Person 
des Gottessohnes als Gott-Mensch in diesem ,transzendenten< Sy
stem, das den ,Bruch< Gott-Welt eher verstiirkt (vgl. creatio ex 
nihilo), besonders heikel zu definieren. 

Die Gegenposition zur ,orthodoxen< Trinitiits- und Zwei-Naturen
lehre findet sich bei Judenchristen, die, ihrer heiligen Schrift fol
gend, die Gottlichkeit des Messias nicht anerkennen und das Priidi
kat ,Sohn Gottes< nicht biologisch auffassen; der Geist ist die Kraft, 
die die Propheten inspirierte, nicht eine Person. Ahnliche Positionen 
werden vertreten von Monarchianern (2. Jh. n.Chr.), Arianern (325 
in Nicaea verurteilt) und allen Unitariern: die Trinitiitslehre sei 
nicht supra sonderncontra rationem, sei Tri-theismus. 

Auch dieser Streit hat die Entfaltung der Humanwissenschaften, 
der Philologie und der wissenschaftlichen Erforschung von Religion 
vorangetrieben. Insbesondere Faustus Sozzini (1539-1604) und die 
nach ihm benannten Sozzinianer haben, zur Widerlegung dieser 
bibelfremden und vernunftwidrigen Dogmen, die philologisch-hi
storische Bibelexegese und die Dogmengeschichte geftirdert; wis
senschaftliche Exegese und ,verniinftige< Theologie fiihrten sie zur 
Dogmenkritik. 

Diese Bewegung, von Friedrich Heer als »dritte Kraft« bezeichnet, 
miindet, an Reformation und Gegenreformation vorbei, in Deismus, 
Aufkliirung, Rationalismus. Sie verstiirkt die Ausbildung der Hu
manwissenschaften im 18. Jh., damit auch, gegen Ende dieses Jahr
hunderts, Altertumswissenschaft und Humanismus.23 

3.2 Vom ,biirgerlichen< zum »realen Humanismus« 

3.2.1: »Entfremdung« - »Schein der Menschlichkeit« 
Eine Generation nach Niethammers Begriffsbildung erkennt Karl 
Marx, immerhin von 1830-1835 SchUler des humanistischen Gym
nasiums in Trier, daB die VerheiBungen der Vernunft, die Erkliirung 
der Menschenrechte, die Fortschritte der Human- und Naturwissen
schaften die wirklich menschliche Gesellschaft nicht herbeigefiihrt 
haben. Die Wirklichkeit war weder christlich, noch verniinftig, ge
schweige denn classisch, gut, wahr, schon oder gar hellenisch ge
worden. Marx nimmt den Humanismus beim Wort; er will die Rea
lisierung humanistischer Postulate in Gesellschaft, Wirtschaft, 

23 Wol\gast, Philosophie, S. 349; 357; 359ff. 
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Staat, daher sein Schlagwort »realer«, d.h. in der Gesellschaft zu 
realisierender »Humanismus«:24 

»Der reale Humanismus hat in Deutschland keinen gefiihrlicheren 
Feind als den Spiritualismus oder den spekulativen Idealismus, der 
an die Stelle des wirklichen individuellen Menschen das Selbst
bewuBtsein oder den Geist setzt.« 

Der »wirkliche Mensch« aber lebt, nach Marx, in der Entfremdung, 
und zwar sowohl die Besitzenden wie die Besitzlosen:25 

»Die besitzende Klasse und die Klasse des Proletariats stellen die
selbe menschliche Selbstentfremdung dar. Aber die erste Klasse 
fiihlt sich in dieser Selbstentfremdung wohl und bestatigt, weill die 
Entfremdung als ihre eigne Macht und besitzt in ihr den Schein einer 
menschlichen Existenz; die zweite fiihlt sich in der Entfremdung 
vernichtet, erblickt in ihr ihre Ohnmacht und die Wirklichkeit einer 
unmenschlichen Existenz ... Innerhalb des Gegensatzes ist der Pri
vateigentiimer also die konservative, der Proletarier die destruktive 
Partei.« 

>Menschlichkeit< meint hier zunachst die konkreten Bedingungen 
der Wohnung, Ernahrung, Kleidung, Arbeit. Zum »Schein der 
menschlichen Existenz« und zu den Machtmitteln der besitzenden 
Klasse gehoren aber auch die Erzeugnisse von Wissenschaft, Kunst, 
Philosophie und die MogIichkeiten der Bildung, die den Besitzlosen 
vorenthalten werden. 

Die Entfremdung entsteht, nach Marx, durch das Privateigentum, 
durch die gesteigerte Arbeitsteilung in den neuen Industrien, durch 
die Umbildung aller Gegenstande zu Waren und aller menschlichen 
Beziehungen zu Tauschbeziehungen. Dadurch werde der Mensch -
ob Kapitalist oder Arbeiter - von den realen Produkten seiner Tatig
keit getrennt, von den Mitmenschen, von der Natur und schlielHich 
sich selbst entfremdet. Diese Entfremdung ist eine »Entmen
schung«.26 Erst die tatsachliche, nicht nur gedachte oder padago-

24 Fr. Engels, K. Marx, Die heilige Familie (1844/45), MEW 2, S.7. Vgl. ebd. 
S. 138f. (= Landshut, Friihschriften, S. 333f.). 

25 Ebd. S. 37; vgl. S. 38: »Wei! die Abstraktion von aller Menschlichkeit, selbst 
von dem Schein der Menschlichkeit, im ausgebildeten Proletariat prak
tisch vollendet ist ... « Die Worte >ausgebiJdet< und >praktisch< zeigen 
Bruchstellen zwischen Theorie und Empirie; die Bereiche, Arten, Grade 
von Entfremdung und sekundarer oder scheinhafter >Versohnllng< sind 
innerhalb aller Schichten, auch der >Arbeiter<, nach QlIantitat und Inten
sitat sehr verschieden und schnell en historischen Wandlungen lInterwor
fen. 

26 Marxens Analyse der >Entfremdung< hat Restbestande >natiirlichen Le
bens<, unentfremdeter Tatigkeit etc. zu wenig beachtet. 
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gisch vorbereitete Aufhebung dieser Entfremdung kann den 'Huma
nismus. real machen:27 

»Dieser Kommunismus ist als vollendeter Naturalismus = Humanis
mus, als vollendeter Humanismus = Naturalismus, er ist die wahr
hafte Auflosung des Streites zwischen Existenz und Wesen, zwi
schen Vergegensmndlichung und Selbstbesmtigung, zwischen Frei
heit und Notwendigkeit, zwischen Individuum und Gattung. Er ist 
das aufgelOste Ratsel der Geschichte und weill sich als diese Lo
sung.« 

3.2.2: Die Unterschiede dieses »realen Humanismus« zum Programm 
Niethammers, seiner Freunde und Gewahrsmanner bestehen in fol
genden Punkten: 

a) Der philosophische Hintergrund und dementsprechend die Aus
fUIlung der Begriffe Natur, Logos, Gewissen - Bewulltsein u.a. ist 
nicht kantianisch oder idealistisch, sondern materialistisch. 
b) 1m Zentrum der wissenschaftlichen Arbeit steht die Gesellschaft, 
ihre Eigengesetzlichkeit, ihre Verbindungen zu den technischen und 
wirtschaftlichen Entwicklungen. Zentral werden Begriffe wie Ar
beit, Ware, Geld, Entfremdung, Verdinglichung. Ich glaube nicht, 
dall sich diese Verschiebung innerhalb der oben aufgereihten 
Grundbegriffe des biirgerlichen Humanismus auffangen Hiflt:28 

»Wenn der Mensch von den Umsmnden gebildet wird, so mull man 
die Umstande menschlich bilden. Wenn der Mensch von Natur ge
sellschaftlich ist, so entwickelt er seine wahre Natur erst in der 
Gesellschaft, und man mull die Macht seiner Natur nicht an der 
Macht des einzelnen Individuums, sondern an der Macht der GeseIl
schaft messen.« 

c) Die Verwirklichung des programmatischen Humanismus wird 
eingefordert: Humanismus solI »real« werden fUr aIle Klassen, Men
schen mit und ohne Besitz. 

Also: ,Materialismus, Gesellschaft / Entfremdung lVersohnung, 
Realisierungsdruck. sind die drei Punkte, an denen der »reale Hu
manismus« das ,System. des biirgerlichen teils modifiziert, teils auf 
eine ganz andere Ebene stellt. Die materialistische ,FUIlung. geht, 
wie angedeutet, in einzelne Begriffe des ,Systems' ein; die Begriffe 
,Gesellschaft / Entfremdung / Versohnung' sind ein neuer Punkt. 
Der Leidens- und Handlungsdruck ladt das ganze System politisch 
ungeheuer auf. 

Ab etwa 1846 hat Karl Marx das Wort 'Humanismus. gemieden, 

27 Karl Marx, [Okonomisch-philosophische Manuskripte, verfallt 1844], pu
bliziert 1932 (MEW, Erg.Bd. 1. Teil, S. 536 = Landshut, Friihschriften, 235). 

28 Die heilige Familie, MEW 2, S. 138f. (Landshut, 333f.). 



DER ISMUS MIT MENSCHLICHEM ANTLITZ 329 

wahrscheinlich auch >Humanitiit'; die Begriffe waren ihm wohl mit 
biirgerlicher Ideologie so sehr belastet, daB er sie nicht bcerben 
mochte. 

Sein Thema aber hat er, wie lch glaube, durchgehalten: also Wech
scI der Terminologie, nicht »anti-humanistische Wende«.29 

Thema bleibt der Mensch in der Entfremdung, deren Entstehung 
und Aufhebung. Der Diskurs aber wird seit 1845 strikt iikonomisch, 
soziologisch, historisch oder politisch, nicht anthropologisch oder 
religionshistorisch in der Fortsetzung von Ludw ig Feuerbach. Dazu, 
ein letztes Mal, das klassische Zltat:30 

»Die Kritik der Religion endet mit der Lehre, daB der Mensch das 
hiichste Wesen fUr den Menschen sei, also mit dem kategorischen 
lmperativ, aIle Verhiiltnisse umzuwerfen, in denen del' Mensch ein 
erniedrigles, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein veriichtIiches 
Wesen ist.« 

Das ist logisch, philosophisch, gcistesgeschichtlich, aber nicht poli
tisch kompatibe\ mit den friihliberalen Absichten des biirgerlichen 
Humanismus. 

Die Kritik del' Religion hatte Ludwig Feuerbach (1804-1872) voIl
endet; seine Hauptschrift »Das Wesen des Christentums« erschien in 
zahlreichen Auflagen seit 1841 (21843, 31849). Del' Ausdruek, del' 
Mensch sei das hiichste Wesen fUr den Menschen, verkniipft sich mit 
verschiedenen Kulten del' Franziisischen Revolution: dem Kult der 
Natur, der Vernunft, eines Etre Supreme, eines Grand Etre. Zu der
sci ben Zeit, als Marx in Paris die Kritik der Religion fUr abge
schlossen erkliirt, griindet Auguste Comte ebenda seine »Religion de 
l'humanite« (1846/47), eine veritable Kirche mit Festkalender, eige
ncr Ara (ab 1789), Kultriiumen, Kanon, Katechismus. Eine »Church 
of Humanity« hat in England bis 1933 bcstanden, in Brasilien, 
aberm.W nul' dort, gibt es die Menschheitsreligion bis heute als eine 
del' iiffentllchen Konfessionen. 31 

29 Anders formuliert z.B. Werner Raith, Humanismus und Unterdruckung, 
1985, S.97fT.: Die ,antihumanistische Wende, in der ,Oeutschen Ideo
logie'. Oagegen Erich Fromm; Menschenbild, S.5: (Marx' Philosophie) 
»wurzelt in der humanistischen philosophischen Tradition des Westens, 
die von Spinoza uber die franzosische und deulsche Aufklarung des acht
zehnten Jahrhunderts bis zu Goethe und Hegel reicht, und deren innerstes 
Wesen die Sorge urn den Menschen und urn die Verwirklichung seiner 
Moglichkeiten ist.« - Zur Kontinuitat von Marx' Oenken vgl. ebd. S.71f. 
u.o. 

30 Karl Marx, Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie (1843/44), MEW 
I,S.385. 

31 Vgl. T.R. Wright, The Religion of Humanity, 1986; G.M. Regozini, Auguste 
Comte's ,Religion der Menschheit< und ihre Auspragung in Brasilien, 
Oiss., Bonn 1977 (mit reich em Material). Fur die Ausstrahlung der 
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4 Drei humanistische Geschichten 

4.1 Die erste Geschichte 

Aesop, der Fabeldichter, so wird erzahlt,32 mullte einst seinem Herrn 
fruher als gewahnlich das Essen machen. Er lief mit einer Laterne 
umher, urn sich Feuer zu besorgen, und kam auf dem Ruckweg im 
hellen Sonnenschein mit brennender Laterne uber den von Men
schen wimmelnden Markt. Ein Schwatzer hielt ihn an. »Aesop, was 
willst du mit der Lampe mitten am Tag?« - »Ich suche«, sagte der, 
»einen Menschen«, und ging schnell davon, nach Hause, an die 
Arbeit. Der Schwatzer aber merkte, dall dem Aesop nicht als Mensch 
erschienen war, wer einen anmacht, der zu arbeiten hat. 

Die Moral: Wer so privilegiert ist, daB er uber Humanismus for
schen und reden darf, soll nie vergessen, wer ihm das Essen kocht. 

4.2 Die zweite Geschichte 

Ein Schmetterling sah eine Wespe vorbeifliegen und sprach:33 »0 
ungerechtes Geschick! Als die Karper noch lebten, aus deren Resten 
wir die Seele empfangen haben, war ich ein Mann, beredt im Frie
den, tap fer im Gefecht, in jeder Kunst34 der Erste meines Jahrgangs! 
Jetzt aber bin ich ganz und gar Leichtigkeit und fliege wie Staub und 
Asche. Du aberwarstnur ein Packesel und verwundestjetzt, wen du 
willst, mit deinem Stachelstich.« Die Wespe aber gab das denk
wurdige Wort von sich: »Sieh nicht zuruck, was wir einst waren, 
sondern was wir jetzt sind.« 

Die Gcschichte zeigt: das humanistischc Bildungsideal - beredt, 
tapfer, in jeder Kunst hervorragend - ist ausgebrannt, murbe Asche 
(putris cinis), die bare Leichtigkeit (levitas),35 ein Schmetterling, 
den der Wind dahinschaukelt. Kritischer Humanismus hat die Seele 
des Packesels (mulus clitellarius) und den Stachel der Wespe. 

Menschheitsreligion nach RuBland vg!. .I.ll. Billington, Intelligentsia and 
the Religion of Humanity, in: The American Historical Heview 65 (1959) 
807-821. Diesen Hinweis verdanke ich Hans G. Kippenberg. 

52 Phaedrus 5,19; B.E. Perry, Aesopica I, 1952, nr. 510. Die Fabel ist (ur
sprunglich?) als Zeichenhandlung von Diogenes, dem Hund, erziihlt. 
Nietzsche hat sie benutzt flir die Suchc nach dem toten Gott. 

55 Phaedrus, Appcndix 51; Perry, nr. 556; vgl. das Gegenstlick bei Babrios, 
Prolog 1,19 und Pro!. 2, 14f. (Biene). Die Seele als Schmetterling vg!. Amor 
und Psyche, vgl. Phaedrus 1,19; 5,16. 

54 Die Formel eloqucns, jortis, arlc omni princeps umschreibt das klassische 
riimische Bildungsideal, wie Cicero es in der Grundlagenschrift seines 
(Proto-)Hllmanismus »Uber den Redner« (de oratore) begrundet hat. 

55 levitas im Gegensatz zur gravilas des echten R(imers. 
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4.3 Dritte und letzte Geschichte: 

Als Oedipus seinen Vater erschlagen hatte und nach Theben wan
derte, urn seine Mutter zu heiraten, mullte er an der Sphinx vorbei, 
einer Mischgestalt aus Frau, Lowe und Raubvogel, die an der Stralle 
lauerte und aIle zerfleischte, die ihre beiden Ratsel nicht IOsen 
konnten; wenn aber jemand, so lautete der Spruch des Schicksals, 
die RatsellOste, sollte sie sich selbst zu Tode stiirzen. 

Die Sphinx legte also auch Oedipus ihre Ratsel vor, zwei, nicht nur 
eines, wie manche sagen. Das erste Ratsellautete: Es ist ein Lebewe
sen; es hat erst vier Beine, dann zwei, schlielllich drei - was ist 
das?36 Oedipus dachte nach und fand die Losung, die Sie kennen. Da 
sagte ihm die Sphinx ihr zweites Ratsel: Es ist ein Ismus, es hat ein 
menschliches Antlitz - was ist das? Oedipus dachte lange nacho 
Dann ging er von dannen und liell die Sphinx auf ihrer Saule hinter 
sich. 
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