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Fiir eine Konzeptualisierung 
der Mentalitatshistorie 

I. 

Gegeni.iber der international wohl fi.ihrenden [ranzosischen Menta lit ats
historie, die bei unserem Nachbarn inzwischen zum fast popularen Pai,adigma 
einer neuen, anthropologisch orientier t n Gesch.ichtswiss nschaft aufgest ie
gen ist, wie u.a. die Schwerpunktartik el "Anthropologie historique",' Longue 
duree" und "Mentalites" in einer reprasenta tiven Geschichts-Enzyklop ad ie 
zeigen (Nouvelle Histoire 1978: 37-61, 316-343, 402-423), die aber zu
gleich zu einem modischen Etikett von letztlich traditionellen Kolloquien zu 
werden droht (Histoire des Mentalites 1979), sche int hier zuland noch 
immer Skepsis vorzuherrschen. In seine m Aufsatz i.iber "Me-thod en der 
Mentalitatsforschung" tragt Thiriet zum Abbau dieser Barriere bei, indem er 
vor allem an Beispielen, die ihm als Mitglied des Forschungszentrums fi.ir 
quantifizierende Geschichte in Caen vertraut sind, konkret die soliden 
Arbeitsweisen neuerer mentalitatshistorischer Erhebungen beschreibt. 

Dem lieBe sich nun eine ganze Reihe von Erganzungen hinzufi.igen. So 
konnte man - um bei der von Thiriet mit Recht favorisierten Ancien-Re
gime-Forschung zu bleiben - darauf hinweisen, daB die in Frankreich am 
weitesten fortgeschrittenen Untersuchungen Uber die Eihstellungen zum 
Tode (Hahn 1979) wie auch die Methoden und Fragestellungen der Histo
rischen Demographie (Mensch und Gesundheit 1980) neuerdings im deut
schen Sprachbereich zuuehmend rezipiert werden, daB die vor einem Jahr
zehnt begonnene serielle Auswertung der J ournale des 17. und 18. J ahrhun
derts wegweisende Verfahren und Ergebnisse zu veroffentlichen beginnt 
(Presse et Histoire 1979; Attentat de Damiens 1979; Sgard 1981), daB die 
zunachst im angelsachsischen Bereich aufgekommene "Oral History" jenseits 
des Rheins weiterentwickelt wird (Archives orales 1980) und bereits zu 
einer mustergi.iltigen Fallstudie gefi.ihrt hat Qoutard 1977). Besonders 
hervorzuheben ware die <lurch einen internationalen KongreB gleichsam 
institutionalisierte ikonologisch arbeitende Mentalitatshistorie (Iconographie 
1979), der wir eine sehr anregende Monographie i.iber nationale Bildvorstel
lungen verdanken (Agulhon 1979) und die zur Zeit neuartige Untersuchun
gen durchgefi.ihrt i.iber die Votivbilder der Provence (Cousin 1979 und 1980), 
i.iber die religiose Bildwelt der Dorfgemeinden des ElsaB (Chatellier 1979), 
i.iber die Kriegerdenkmale der beiden Weltkriege (Koselleck 1979). 

Doch solche Erganzungen wi.irden meinen fri.iheren, allzu aufzahlenden 
Bericht von 1978 lediglich fortschreiben und im Kern nicht i.iber Thiriets 
Referat hinausfi.ihren. Stattdessen seien daher einige grundsatzliche, bewuBt 
provozierende Oberlegungen gewagt. 
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II. 

Zunachst sollte mehr Klarheit und Einvernehmen erreicht werden iiber 
'Zustandigkeiten' und Stellenwert der Mentalitatsgeschichte im Rahmen 
einer umfassend verstandenen historischen Humanwissenschaft. Wenn Thiriet 
einleitend gesteht, er sei "Sozialhistoriker und habe eher zufallig eine kleine
re Arbeit iiber Mentalitaten geschrieben" (Hervorhebung von R.R.), so 
spricht daraus ein auf die Geschichte von Preisen, Lohnen und Gesell
schaftstrukturen begrenzter Begriff von Sozialgeschichte, der bei einem 
Mitglied des CRHQ von Caen iiberrascht. Denn gerade der Griindungsdirektor 
dieses Forschungszentrums hat mit zahlreichen Aufsatzen, die inzwischen 
sozusagen als 'Chaunu portatif' leicht greifbar sind (Chaunu 19 7 8), fiihrend 
dazu beigetragen, die Mentalitatsh_istorie nach Wirtschaftsgeschichte und 
Geschichte der Sozialstruktur als dritten vollwertigen Bereich der "Histoire 
serielle" zu konzeptualisieren und wissenschaftlich bekannt zu machen. In 
der Tat: Mentalitatshistorie in diesem Sinne ist keine modisch drapierte Ge
schichte der Ideen und des ideologischen 'Oberhaus', sondern hat nichts 
Geringeres zum Gegenstand als die psychisch-anthropologische Dimension 
der Sozialgeschichte. So verstanden ist 'Mentalitat' keine bloBe Spiegelung 
der sogenannten sozio-okonomischen Basis, sondern als selbstandiger Faktor 
for das Soziale ebenso konstitutiv wie die materiellen Wechsellagen. 

Andere Unklatheiten und MiBverstandnisse entstehen aus der weithin 
iiblichen Gleichsetzung von Mentalitatsgeschichte und friihneuzeitlicher 
"Histoire serielle". So la.flt Thiriet die eigentliche Mentalitat,<;forschung erst 
mit den quantifizierenden Untersuchungen von Vovelle beginnen und deutet 
die Moglichkeit nicht-serieller Mentalitatshistorie erst am Ende seines Be
richts zaghaft an. GewiB: da die Wissenschaftlichkeit der 'Neuen Historie' 
seit Labrousse weithin an der quasi naturwissenschaftlichen Exaktheit ihrer 
Methoden gemessen wurde, konnte eine so ungewohnte Forschungsrichtung 
wie die Mentalitatsgeschichte nur durch Anwendung statistischer Verfahren 
breitere Anerkennung gewinnen; und sie hat damit unbestreitbar fundamen
tale neue Erkenntnisse zu Tage gefordert. Doch sollte dariiber nicht vergessen 
werden, daB bloBe Quantifizierung - und das gilt for die Geschichte allge
mein - noch keine umfassende Methode, sondern nur ein wesentliches Mittel 
ist, die friiheren, mehr oder weniger subjektiven und impressionistischen 
Gipfelwanderungen der Geistesgeschichte zu iiberwinden, iiber Quellenmas
sen soziale Reprasentativitat zu erreichen, die Analyse zu objektivieren und 
langfristige Veranderungen zweifelsfrei herauszuarbeiten. Die Mentalitats
historie unterscheidet sich m.E. von der Meineckeschen Ideengeschichte 
weniger durch einen Wechsel von der Qualitat zur Quantitat als vielmehr 
durch einen Wechsel der Perspektive von der gedankentiefen, personenge
bundenen 'reinen' Idee und dem Konstrukt von 'Basis und Dberbau' zum 
"sozialen Wissen" (s.u.). Wenn sie aus einer solchen sozialhistorischen Per-
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spektive geschrieben wird und sich der Repr li.sentativ l tat ihr er Qucllen 
vergewissert, kann auch die qualitativ e In te rpr etat ion Ment ali ta tshistori e 
sein. Und es gibt zu denken, daB ausger echn et die friiheren Vork a.mpf "r einer 
quantifizierend en Geschichtswissenschaft gegenw art ig zur eczahlend en 
Historic zuriick.kehren (Stone 1979) und daB die Uber die Zun ft hinau s 
erfolgreichsten mentalitatshistorischen Arb elten bisher quali tat ive Un te r
suchungen sind (Ginzburg 1979; Le Roy Ladurie 1980). 

Dieser Tatbestand weist darauf hin, daB die Starke der seriellen Mentali 
tiitshistorie - wie sie bisher iiberwiegend betrieben wird - zugleich ihre 
Schwache ist . Um quantifizieren zu konnen, muBte die Mentalitatsforschung 
formal homogene und lange Zeitraume iiberspannende Quellenserien neu 
entdecken. Deren griindliche Auswertung erwies sich jedoch als so arbeits
intensiv und als so abhangig von den Eigenheiten der verschiedenen Se
rien, daB sie meist nur unter Begrenzung auf jeweils eine Quellengattung in 
regionalem Rahmen durchfiihrbar war. Auf diese Weise haben sich praktisch 
autonome, auf einzelne Quellengattungen spezialisierte mentalitatshisto
rische Teildisziplinen herausgebildet, wie die auf den Kirchenbiichem fuBen
de Alphabetisierungsforschung, die primar aus den nachtridentinischen 
Visitationsakten schopfende Frommigkeitsgeschichte oder die anhand der 
alten Testamente erarbeitete Geschichte der Einstellungen zum Tode. Aber 
die <lurch solche Konzentration gewonnene Exaktheit, die relativ schnell zu 
handfesten Ergebnissen fiihrt, wird meistens erkauft mit thematischer 
Partikularisierung und Verengung der Interpretation zur deskriptiven Ana
lyse: So differenziert etwa die Pionierarbeiten Vovelles das Wie der soge
nannten Entchristlichung in ihrem chronologischen V erlauf bei verschie
denen sozialen Schichten und an verschiedenen Orten beschreiben, so 
wortkarg bleiben sie auf die Frage nach dem Warum, nach den Ursachen 
dieses Wandels und nach dem Inhalt der neuen Einstellungen, welche die 
'barocke Frommigkeit' verdrangten. AuBerdem und vor allem konstituiert 
das bloBe Nebeneinander mentalitatsgeschichtlicher Spezialdisziplinen noch 
keine Mentalitatshistorie als in sich geschlossene neue Dimension der Sozial
geschichte und als eigene Forschungsmethode; betreffen <loch Frommigkeit-, 
Bildungs-, Kriminalitatsgeschichte usw. immer nur je einen Teilbereich der 
Mentalitat, die jedoch ihrerseits eine ganzheitliche 'Totalitat' bildet. Hier 
liegt m.E. <las Grundproblem der derzeitigen Mentalitatsforschung. Sie steht 
vor der entscheidenden Frage, wie die partikularen Ergebnisse einzelner 
Arbeitsrichtungen zu einer umfassenden Mentalitatsgeschichte integriert 
werden konnen. 

III. 
Eine forschungspraktische Losungsmoglichkeit besteht darin, mentalitats

historische Monographien auf mehreren der bisher nur je einzeln ausgewahl
ten seriellen Quellengattungen aufzubauen, wie Queniart (1980) es mit einer 
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hauptsachlich aus Alphabetisierungs- und Buchgeschichte zusammengesetz
ten bildungshistorischen Regionalstudie erprobt hat. Mehr Integration ist 
Froeschle-Chopard ( 19 80) gelungen, indem sie durch wechselseitige Ver
gleiche der Aussagen von Visitationsprotokollen, Altarbildern und Bru
derschaftsarchiven nachweist, daB die sogenannte Volksreligion in der 
Provence des 18. Jahrhunderts keine autonome Eigenkultur, sondern das 
'gesunkene Kulturgut' der vortridentinischen Eliten war. 

Noch ein Stiick weiter geht ein neuer Ansatz zu einer Sozialgeschichte der 
Aufklarung am Beispiel Frankreichs. Versucht man die bisher ziemlich 
unverbunden nebeneinander bestehenden Einzelergebnisse der "Histoire se
rielle" zu Alphabetisierung," Buch- und Zeitschriftenproduktion, Zensur, 
Buchbesitz, Akademie- und Logengriindungen, Stiftungen von Seelenmessen 
und Priesterweihen in einer Graphik zusammenzufassen, wird nicht nur 
das zeitliche wie das soziale Ineinandergreifen zahlreicher Faktoren sichtbar, 
welche erst zusammen den soziokulturellen AufklarungsprozeB ausmachten 
(Gumbrecht/Reichardt/ Schleich 1981; s.a. Vovelle 1977); es kommt auch 
<las Problem der Verlaufsformen, des inneren Funktionierens und der Ober
tragungsmechanismen beim kollektiven Einstellungswandel erst richtig als 
eine vernachlassigte Grundfrage der Mentalitatshistorie in den Blick. Was <las 
kiirzlich zum etwas diffusen KongreBthema avancierte Problem der kultu
rellen Vermittlung betrifft (Intermediaires culturels 1981), so zeigt die 
Aufklarungsforschung, daB die schematische Gegeniiberstellung von elitarer 
Schriftkultur und oraler Volkskultur (so Muchembled 1978) ersetzt werden 
muB <lurch eine Konzeption der gleitenden Obergange (Furet/Ozouf 1977: 
I 349-369; Queniart 1981), wobei Medien wie Bildern Qoutard 1979 und 
1980) und bestimmten sozialen Gruppen (Pfarrer, Kleinbiirger, Dienstboten, 
Anwalte) eine Schliisselfunktion zukommt und sich eine Typologie der 
Vermittlungsformen als niitzlich erweist (Liisebrink 1981 ). 

Wie dieses Beispiel belegt, !assen sich zwar die Schwachen der bisherigen 
Mentalitatshistorie in gliicklichen Fallen <lurch Zusammenfassung verschie
dener Teildisziplinen mildern. Aber auch hier stoBt man sehr bald an die 
Grenzen der empirischen Forschung, die sich bisher kaum um theoretische 
Fragen gekiimmert hat. Um so mehr wird ein von quantifizierenden Ver
fahren verdecktes Konzeptionsdefizit offenbar, sobald man versucht, an
hand der vorliegenden ebenso zahlreichen wie disparaten Einzelforschungeri 
dem Problem der Beharrungskraft und langen Dauer mentaler Strukturen 
allgemein auf den Grund zu gehen (Vovelle 1980). Eine praktisch anwend
bare sozialhistorische Theorie der Mentalitaten wird also immer dringlicher. 

Da dieses Korreferat eine so schwierige Aufgabe naturgema.B nicht erfi.illen 
kann, sei hier ein weiterfiihrender Ansatz nur eben angedeutet. Besteht man 
nicht auf dem unscharfen Begriff 'Mentalitat', der meines Wis sens von den 
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Sozialwissenschaften bislang nirgends systematisch erlautert und praktisch 
erprobt worden ist, sondern ersetzt ihn <lurch den soziologischen Begriff des 
"sozialen Wissens", so ist es moglich, ausgehend von Berger/ Luckmann 
(1980) eine durchaus mentalitatsorientierte, terminologisch homogene Theo
rie der Sozialgeschichte als Geschichte der Verteilung und Transformation 
sozialen Wissens zu entwickeln (Gumbrecht /Reichardt/ Schleich 1981 ), in 
der u.a. die - der Volkskunde und Ethnologie tibrigens nicht fremden 
(Greverus 1978) - Konzepte der "Lebenswelt", der "Alltagswelten" und des 
gesellschaftlichen "Sinnbildungsprozesses" eine zentrale Rolle spielen. Und 
es sei der Hinweis gestattet, daB ein dieser Theorie verpflichtetes "Histori
sches Lexikon der politisch-sozialen Grundbegriffe in Frankreich 1680-1814/ 
20" in Vorbereitung ist, das einen Beitrag zum inhaltlichen Wandel der 
'Mentalitaten' liefern soll, obwohl es nicht streng seriell erarbeitet werden 
kann (Gumbrecht 1979; Reichardt 1980). 

Wenn nicht alles tauscht, steht die Mentalitatshistorie derzeit am Scheide
weg: Sie kann weiterhin eine Ansammlung mehr oder weniger unverbunden 
nebeneinander bestehender - durchaus wichtiger - Spezialdisziplinen 
bleiben, die zwar eine Reihe brillanter Einzelerkenntnisse liefert, insgesamt 
aber kaum deutliche Konturen gewinnt und ebenso dauerhaft auf teilweise 
berechtigte Skepsis stoBen wird wie die vorausgehende Mode der 'Struk
turgeschichte'. Oder sie entwickelt eine Theorie und Terminologie, welche 
die zahlreichen partikulai-istischen Arbeitsrichtungen zu einer wirklichen, 
d.h. in sich geschlossenen, ganzheitlichen Mentalitatshistorie integrieren. Es 
ist zu hoffen, daB die Zeitschrift "Mentalities", die ab 1982 erscheinen soll, 
daran entscheidend mitwirkt. 
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Resume 

Pour une conceptualisation de l'Histoire des Mentalites (note critique) 

Au lieu de donner un supplement aux indications de M. Thiriet, cette courte inter
vention se borne a quelques reflexions conscicmment provocatrices. Tout d'abord, face a 
la distinction faite par M. Thiriet entre Histoire sociale et Histoire des Mentalites, elle 
plaide pour une conception ou celle-ci fait pa .rti jntegrante de celle: la tout en Jui ouvrant 
une dimension nouvelle. Ensuite, !'auteur remet en question !'id entification trop abso lue, 
assez generalemcnt adm ise, entre Histoire des Mentalitcs et mcthode serielle: celle-ci n'est 
qu'un moyen ; plus important que le 'quantitatif au troisi~me niveau' apparait le change
ment de perspective nccessaire entre His toirc cconomique et sociale classique d'une 
pa.rt et l'Histoire des Mentalites de l'autre. S'y ajoute unc critique des differentes 
approches empiriques specialises se penchant cbacune sur un genr e de source sericlle 
privilegie sans aboulir, faute d'une theorie historique des mentali tes collectives, a une 
Histoire des Mentalites 'totale'. L'excmple d'une nouvell e 'Histoire sociale des Lumiercs 
en Franc e ' indiqu c qu'on y peut suppleer provisoirement en rassemblant Jes resullats 
nombreux accumulcs par des voies de recherche jusqu 'ici plus ou moins cloisonnc:cs , mais 
qu'en derruere analyse une concept ualisatio n genera.le devient necessaire . On propose 
enfi n d'elaborer une telle theorie a partir d'une sociolog.ie du savoi.r encore peu connue en 
France. 




