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Geschichtc wiederholt sich angeblich nicht und 

wenn - so war jedenfalls die Ansicht nicht nur 

von Karl Marx -, dann nicht als Drama, son

dern als Groteske, als Farce. Doch wenn man 

sich den pathetischen Uberschwang betrach

tet, mit dem gegenwartig in vielen Teilen Euro

pas wie der Welt nationale Selbstfindungen 

und Wiedergeburten gefeiert werden, dann liegt 

der Vergleich mit dem friihen und mittleren 

europaischen 19.  Jahrhundert doch nahe mit 

seinen dramatischen nationalen Bewegungen 

und Euphorien. ,Nation und Emotion", ein in 

der N achkriegszeit vielfach fiir historisch er

klarter Zusammenhang, der nach den Lehren 

der Geschichte des 19.  und 20. Jahrhunderts 

weder w i ederherstellbar noch wieder  

wiinschenswert schien, erlebt in  den 1990er 

Jahren ein unerwartetes Revival . Ob als Dra

ma oder als Farce ist noch unklar. Zum wissen

schaftlichen wie zum gesellschaftlichen Urn

gang mit diesem alten und neuen ,Gefiihl" 

mochte ich im folgenden einige Dberlegungen 

anstellen. 1  

Zunachst einmal muB man dieses Revival 

gewiB im Zusammenhang mit Entwicklungcn 

sehen, die keineswegs nur den Umgang mit 

nationalen Identitaten und Gefiihlen betreffen, 

sondern die generelle soziale Identifikations

defizite widerspiegeln. Offenbar bedarf unsere 

Gegenwartskultur, gerade weil sie vielfach als 

kiihl erlebt und als distanzierend beschrieben 

wird, zunehmend erfahrungsbezogener, auch 

gefiihlsmaBiger Versicherungen. Nicht nur 

Wissen und sachliche Information, auch sinnli

che und asthetische Erfahrungshorizonte schei

nen wieder vermehrt gefragt. U nd die kul turel

le Logik unserer Alltagswelten legt uns von der 

Politik his zum Sport, vom Film his zur Musik 

ebenfalls Schemata emotionaler Identifikation 

nahe. Anhanger oder Gegner, Freund oder 

Feind von etwas oder von jemandem zu sein, 

dies erscheint fast als ein unabdingbarer sozia

ler Identitatsausweis, der uns erst Profil und 

Statur verleiht. 

Auch in den Wissenschaften, insbesondere 

in denen, die sich mit Geschichte und Kultur 

beschaftigen, ist in den letzten J ahren die ,Welt 

der Gefiihle" als eine neue Dimension, als ein 
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ncucr Kont incn t  ,vcrkiirpcrlichtcr" Erfahrung 

cnt dcckt worden .  rn d icHcm '!'rend h i n  z u m  

S u bjcktivcn drUckt �ich gew il.l auch cine Unzu

fricdcn hcit darUbcr uu�, da l.l die M en�chen in 

Gc�:;chichtc und Gegen wart von dcr  F'ur�chung 

b is l ang vielfach nur a ls  c ine  Art ,£nformations

pruzcssorcn"  uulgc l'ul.lt wu rdcn , so cine lui

tischc Formu l ierung au�; der kulturanthropolo

gi�chcn Diskus�ion der letztcn J ahre (Lutz/ 

White 1986). 

Mit dicser Metaphor ist gcmcint, dal.l men

sch l i chcs Verhalten  oft c i n l'uch a l s  ci ne kuu

sale, unmittelbare Heaktion auf Fakten unci 

ln liJrmationen unci als e in quasi mcchanisches 

Ergebnis wirtschaftl icher und politischer Ver

lau l'sprozesse beschricben w u rde. So vollzieht 

sich ,Leben" sicherlich auch, als Resultat sozi

aler Kontextualisierung und politischer Rah

mung, abcr cs gcht dari n  eben nicht vbllig auf. 

Gegen diese Verengung wurden daher im Blick 

auf die Geschichte neue Zugiinge einer Erfah

rungs- und Alltagsgeschichte, einer Mentalitii

ten- und Geschlechtergcschichtc gesetzt, die 

auch das Individuclle, das Bcsondcrc, das An

dere beleuchten wolltcn und dabei zugleich 

dcm sinn- und gefiihlsbezogcnen Horizon t men

schlicher Erfahrung ncucs Gcwicht zubillig

ten. Die Ethnologic als Kulturwissenschaft er

schien in dieser Hinsicht ohnedies bereits tra

ditionell solchen ,subjektiven Welten" zuge

wandt. 

Freilich lassen sich Gefiihle und Emotionen 

nur schwer in giingige Geschichtstheorien und 

Kulturtheorien einbauen. Der Primat ,des 

Sachlichen" hat die Dimensionen ,des Sinnli

chen" wissens- wie wissenschaftsgeschichtlich 

immer weiter zuriickgedriingt, so daB wir uns 

eine Deutungs- und Verstehenskompetenz hier

fiir erst wieder erwerben miissen. Vor aHem 

auch deshalb, weil dabei weniger eine Psycho

logic der Gefiihle gefragt ist, als vielmehr ein 

Verstiindnis von emotionalen menschlichen 

Ausdrucksformen als einem festen Repertoire 

gesellschaftlicher Praxis. Es geht bei der Frage 

nach den Emotionen also um die N achvollzieh

barkeit und Rekonstruktionsmbglichkeit spe

zifischer Ausdrucksmittel, um die Kollektivitiit 

der Formen und um die Asthetik der Muster -

es geht, kurz gesagt, weniger um Psychologic 

als vielmehr um Kultur (Giesen 1991) .  Fiir die 
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Ethnologic bzw. Kulturunthropologic i�:;t damit 

zudcm d ie  bcrc it� in dcr F'achgc�ch ichtc imrner 

wieder aulgeworfene Fraga verbundcn ,  ob �ich 

in diescm Fold der Emotionen gcsc iiHcha fts

und kulturiibcrgrcifimdc F'ormcn unci Muster 

finden lassen, ob cine ,Anth ropologic cl c r  Ge-

1\.ihlc" also cmotionalc Dispositioncn u n ci  Struk

turcn aufspiircn kann,  die o l'l'cns ichtl ich n icht 

gesellschaftsspezifisch, sondcrn tran�kulturell 

wirksam, vielleicht sogar universell vorhanden 

sind. 

N ationalstolz :  Alte und neue Be fun de 

Nati.irlich sind uns solchc univcrscl lcn Gcfi.ihls

muster durchaus bekannt unci vcrtra ut.  Bcgrif

fe und entsprechende Ausdrucksformcn von 

Ehre und Stolz, von Wut und HaB, von Liebe 

und Zuwcndung findcn sich in allen Gcscll

schaften, und sie sind sich in ihren Formcn, in 

ihrer symbolischen, gestischen odcr ritucllen 

Ausgestaltung vielfach iihnlich.  Das macht 

kulturcll gesehen auch ,Sinn", weil die gcnann

ten Beispicle ja vor allcm konstitutiv sind fiir 

zwischenmenschliche Beziehungen, also fi.ir Ehe 

und Partnerschaft, fiir Freundschaft und Ver

wandtschaft, die so auch iiber einen cngcren 

Kulturkreis hinaus kommunizierbar wcrden, 

weil sie teilweise aufuniversellen Gefiihls- und 

Zeichencodes aufbauen. Es gibt dazu die hiib

sche volkskundliche Geschichte von j ener 

Schwiegertochter, die gerade in die Bauernfa

milie des Nachbarortes eingeheiratet hat und 

die dann nach dem plotzlichen Tod der Schwie

germutter vor deren Beerdigung fragt: ,Heult 

man bei euch vor oder nach der Leich'?" - Dabei 

geht es nicht um die Schwiegermutter, sondern 

um die ,Sitte". DaB und wie man im biiuerlich

dorflichen Milieu trauert, ist klar, sozusagen 

universell geregelt. Unklar, weil lokal spezi

fisch ist nur der richtige Zeitpunkt der emo

tionalen AuBerung. 

Bezeichnenderweise begegnen uns diesel

ben ,personlichen" Gefiihlsmuster aber auch 

im Kontext des Nationalen - in der Geschichte 

wie in der Gegenwart. Das Verhiiltnis von Na

tion und Emotion scheint quasi analog zu den 

Personalbeziehungen wie ein ,zwischen

menschlicher" Bereich gestaltet. Dies ist auch 

kein Wunder, wenn man sich an die Geschichte 



des 1 9 . J a h rh u n dcrts wruckcr i nncrt m i t  i h rcn 

hochemotiona  I i H i e rten VorHte l l  u ngen von Gc

sellscha l"i u n d  Nation ,  m i t  i h ren le idenscha!Ui

chen B i l tlern von der N ation a l::; der  ,M utter" 

oder der  ,Gc l iebten" ,  u l ::;  ,Hci mut" u n d  uls ,Her

kunHsort" . Dort w ird d ie  Nation bcrc its als ein 

Objekt von ,Bez ieh u ng::;gefi.i h len" konstruicrt, 

ohne d i e  c i n e  sm; ia lc  Exi stcnz n i cht mch r hin 

langlich logit i m iort,  wei !  ,hcimailos" crschoini. 

So stollen sich in der Folgezeit die historischen 

Forman von N ational ismus und Patriotismus 

stets als aul.\erordcnil ich gcl"tih l s i ntcns ive Vcr

haltensrcpertoircs dar, zudcm als dcutlich 

,mann l iche" Gcfilhlsmustor, die an Stolz und 

Ehre appcllicrcn und mit dcr Asthetik von 

Kraft u n d  Starke operiorcn (Franc;;ois/SiegrisU 

Vogell995).  Und diese historischen Pragungen 

setzen sich in unseren modernen Formen fort: 

Das Gcllihlsbetontc bcim Abspiclcn dcr Natio

nalhymne, das Nationalemblem als Autoauf

kleber, das Foto der Ful.lballnationalmannschafL 

tiber dem Bett von Jugendlichen - all dies sind 

Ausdrucksformcn einer historisch bcgri.inde

ten und kulturcll gcr.i.ichtctcn nationalcn Iden

tifikationsleistung, eines ,N ationalstolzes", 

dessen Aul.lerungsformen nach wie vor hochri

tualisiert und hochcmotionalisiert daherkom

men. 

Diese emotionale Seite nationaler Identi

tatsvorstellungen ist erst ki.irzlich empirisch 

grol.lflachig untersucht worden. Soziologen der 

University of Chicago fiihrten in den Jahren 

1995 und 1996 eine internationale Erhebung 

zum Thema ,Nationalstolz" durch, in deren 

Rahmen 28 000 Burgerinnen und Burger in 23 

Staaten danach befragt wurden, wie stolz sie 

aufihr Heimatland seien. Das Resultat zeigt in 

der Rankingliste i.iberraschenderweise Oster

reich auf Platz eins, noch vor den USA und 

Kanada. Auf den letzten Rangen finden sich -

weniger unerwartet - Lander wie Lettland, 

Deutschland, die Slowakei, Polen oder Schwe

den. Bei der Nachfrage, worauf die Menschen 

besonders stolz seien, wurde von den Oster

reichern an erster Stelle das soziale System des 

,Wohlfahrtsstaats" benannt, in den USA domi

nierte der Stolz auf politische Macht, wirt

schaftliche Leistung, militarische Starke und 

technischen Fortschritt, wahrend den Kanadi

ern ihre ,demokratische Kultur" offenbar be-

sunders w icht ig e rschc i ni .  In Deutschl a n d  i st 

der  ger inge re Sto l z  zw i ::;chen Ost u n d  WeRt 

auch noch untersch iedlich vertoilt: W�1hroncl 

die O::;tde ut::;che n  vor allem auf deut::; c h e  

Leistungon i n  Sport, Kunst und Litcratur ver

wciscn, ist den Wcstdcutschon - ahnlich w i c  

den Ostcrrcichern - vor all e m  ihr Sozia lsy::;tem 

wichtig.� 

ln ethnologischen Augen haben solchc stan

dardisierten Umfragen gewil.l ihre Ti.ickcn und 

vielfach nur zwcifclhaf"ien Wert, weil viclc der 

orhobcncnAussagcn wcnig diHerenr.iert crschei 

nen und dassel be eben oft nicht das glcichc isi. 

Stolz ist man in den einzelnen Gesellschaften ja 

offcnsichtlich auf ganr. untcrschicdlichc Dingo 

und Semantikcn , und man kann sogar skop

tisch gegenuber der Vorstellung sein, dal.l sich 

auch nur innerhalb einer Gesellschaft einheit

lichc Nenncr linden lassen. Doch bleibt a u f  
jeden Fall an dieser Umfrage zum einen inte

ressant, wie vielniltige Bedeutungen durch die 

Frage nach nationalen Identitaten erschlossen 

wurden, was also alles als ,nationalc Errun

gcnschaft" gcnannt wurde. Und zum zweitcn 

mul.l doch uberraschen, wie Ieicht diese Frage 

,abfragbar" ist, welch relativ feste Vorstcllun

gen die Befragten davon zu haben scheincn, 

worauf sich ihr Nationalstolz gri.inden ktinne. 

Identitatspolitik 

Das insgesamt Eindrucksvollste an den Ant

worton scheint mir freilich etwas anderes :  Es 

ist der vollig unterschiedliche Grad an kollek

tiver Selbstreflexibilitat, dcr a us ihnen spricht. 

Denn die Frage nach dem ,Nationalstolz" be

wegt sich zwangslaufig stets im Spannungsver

haltnis zu ihrem Gegenpol, zu einer ,nationa

len" Skepsis, die den stolzenAssoziationen auch 

kritische Reflexionen gegenuberstellt: gesell

schaftliche Nachdenklichkeiten, Fragen eines 

GeschichtsbewuBtseins ,  politische Verun

sicherungen. U nd diese Selbstreflexivitat ist in 

ihrer Beschaffenheit offenbar weniger indivi

duell, als vielmehr ,national" strukturiert. In 

ihr dri.icken sich Wirkungsweisen offentlicher 

Diskurse und nationaler politischer Kulturen 

aus, i.iber die man durch solche Befragungen 

Auskunft erhalt. So jedenfalls wurde ich das 

aufregendste Ergebnis dieser Umfrage lesen: 
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a ls  e inen  besWt igenden Hinwcis  au f'viil l i g ver

sch iedenarti� vcrl a u f'cne gese l l scha!U iche Rc

ilcx ionsprozcssc i.ibcr ,nationale Geschichte" 

in den letztcn J a h rzchnten, auf gravierende 

Untcrsch iedc in dcr jcwci l igen nationalen Ge

sch ichtsarbeit u nd Geschichtskultur, die ganz 

wesenUich i.i ber die Miiglichkeiten der jeweili

gcn ,na tiona len Tdenti li kation" vorentscheiden. 

N un ist natilrl ich !angst unci zumindest seit 

1989 unilbcrsehbar, daB dieses Identifikations

schcma ,Nation" wieder ganz ins Zentrum ge

scl lschafUicher I den Lifikationsangebotc gerilckt 

ist. Bestand in den 1970er und 1980er Jahren 

vielfach noch die Erwartung, daB jedenfalls in 

Europa und insbesondere in Westeuropa die 

Epoche der Regionen und der kulturellen Viel

falt jene der N ationen bald ablosen werde, so 

scheint diese Erwartung in den 1990er Jahren 

entii:iuscht. Stattdessen befinden wir uns offen

bar auf einer neuerlichen Suche nach alten 

Gcmeinschaftsformen, nach einem ,Wir", das 

sich auf Geschichte und Kultur berufen kann, 

das dazugehorig macht, indem es ausgrenzt, 

das kollektiv versichert, indem es Regeln eines 

Deutschseins, Schwedischseins oder Litauisch

seins vorgibt. Und der Regionalismus, wo er 

gegenwartig auftritt, schlieBt sich dieser iden

ti tatspolitischen Strom ung off en bar wei tgehend 

an. 

Fur die Situation der osteuropaischen Lan

der kommt noch hinzu, daB dieser ProzeB einer 

,nationalen Besinnung" in der Lage scheint, die 

sozialen und politischen Graben aus der Zeit 

des Sozialismus zu i.iberbrilcken. In der An

knilpfung an eine vorgeblich ,wahre" nationale 

Geschichte, die vor dem Sozialismus endete 

und dort also wieder aufgenommen werden 

muB, wandeln sich Parteikader zu Patrioten, 

Marxisten-Leninisten zu Nationalisten, finden 

sich Gruppen zu einem Konsens, der ,geschichts

seelig" fur die altere Geschichte macht und 

,geschichtsvergessen" gegenilber der jilngeren 

Vergangenheit (vgl. Niedermilller 1995). Ein 

gegenwartig in Berlin unternommenes Forsch

ungsprojekt versucht diesen komplizierten 

Konstruktionen und Rekonstruktionen nationa

ler Selbstbilder in west- wie osteuropaischen 

Landern vergleichend nachzugehen und zu 

analysieren, welche nationalen und ethnischen 

Argumente, welche Geschichts- und Gesell-

104 

schaftsbilder in welcher Weise fiir aktuc l l e  Po

l itikzwecke gcnutzt worden, wie Gesch ichte 

also strategisch ,umgeschrieben" wird ( B i n d er/ 

Kaschuba/Niedermiiller 1998). 

Allerdings setzen diese ,Bilder vom E ige

nen" stets voraus, dal3 zugleich auch ,Bi lder 

vom Anderen" cntworfen werden, Stereotypen 

und Projektionen benachbarter wie f'remder 

Gesellschaften, ohne deren kontrastive Yer

gleichsfolie ,das Eigene" sich gar nicht als ein 

,Wir" beschreiben lieBe. Diese Stereotypenpro

duktion scheint gegenwartig hefti gcr  im 

Schwange denn je,  vor allem im Blick auf die 

osteuropaischen Gesellschaften, an denen die

se Betrachtungsweise - mangels groBerer tou

ristischer Traditionen - wohl noch nicht  so 

haufig versucht wurde wie im Kontext westeu

ropaischer Nachbarn. So laBt sich in den Apa

Guides aus dem Jahr 1995 iiber ,Die Litauer" 

beispielsweise folgende luzide Charakteri

sierung entnehmen: ,Das vielschichtigste Volk 

der Baltischen Lander sind die Litauer. Sie 

gehorten einst zu einem Reich, das sich von der 

Ostsee bis zum Schwarzen Meer erstreckte . Die 

Erinnerung daran hat selbst die vergangenen 

Jahrzehnte i.iberdauert und nahrt bis heute 

ihren ausgepragten N ationalstolz. lhre Ziele 

wissen sie mit einer Beharrlichlichkeit zu ver

folgen, die zuweilen an Fanatismus grenzt. 

Dazu gehort der Anspruch, daB Litauen wieder 

seinen ihm zustehenden Platz in der europai

schen . . .  Volkergemeinschaft einnehme. Noch 

wichtiger ist den Litauern aber, wirtschaftlich 

mit dem Nachbarstaat Polen - einst Partner 

und zeitweise auch Eroberer Litauens - mit

halten zu konnen" (Apa-Guides 1995: 2 1 ) .  

Auch hier wird unter dem Stichwort Men

talitat also wieder auf einen geschichtlichen 

Zusammenhang von Nation und Emotion ver

wiesen. Und dies mit einer Selbstverstandlich

keit, die nochmals bestatigt, wie erstaunlich 

zah und lebensfahig diese Vorstellung von ,na

tionaler Identitat" bis heute ist, als sei sie eine 

biologische menschliche Eigenschaft,  eine 

gleichsam existen tielle Bedingung gesellschaft

lichen Seins. GewiB ist diese erstaunliche Be

standigkeit nicht nur damit zu erklaren, daB 

die Nation - trotz aller Globalisierungsdebat

ten - nach wie vor als ein zentraler politischer 

Ordnungsgedanke und Ordnungsfaktor wirkt: 



durch Piisse u n d  Gren ;r.on ,  d u rch nation ale Pur

teien- u n d  Wa h l systomo, d u rch Rcchts- u n d  

Wirtschaf'isordnungcn .  Auch dcr Verwois auf 

die idcologischc Kon tinuiii:it rcicht nicht aus, 

wonach s i ch Nation stots uls einc schli.issige 

und i mm or wiedor nou zu aktualisiorendo In

terpretation von Gcschichtc darstellt, a us dor 

allein sich dann ,nationalo Gogenwart" sinn

voll erklaren lasse. Noin, hinzu kommt viel

mehr - und dies scheint fiir die historische 

Kontinuiti:it ganz besonders wichtig -, dal3 die 

Vorstc l l u ng dor Nation im europaischon 1 8 . 

und 19.  J ahrhundort auch oin universelles 

Model l  emotionaler und iisthetischer Erziehung 

bedeutoto, welches don Monschon boibrachto , 

sich boi m Horen ihrerjewoiligon Nationalhym

ne tatsachlich ergriffen und geri.ihrt zu fi.ihlen, 

bestimmte Verwendungen des Nationalen zu 

tabuioron odor bei don Foiorn nationaler Ge

schichte ein Gefi.ihl der Einmi.itigkeit zu empfin

den. Sie lernten, a us der abstrakten ,imagined 

community" des Nationalgedankens (Ander

son 1983) ein konkretes, i.iberall verfi.igbares 

,feeling of community" zu ontwickeln. Ein na

tionales Wir-Gefi.ihl wurde so auch lokal ,erleb

bar",  es wurde zu einer festen Kulisse von 

Alltagskultur und Alltagswelt. 

Anthropologisierung der Nation 

Diese kulturelle Seite des Nationalismus war 

historisch also deshalb so entscheidend, weil 

sie einen ,Alltagsnationalismus" konzipierte 

und ihn praktisch ins Werk setzte. Denn sie 

schuf dreierlei: Zum einen machte sie ein ge

meinsames Geschichtsbild verfi.igbar; zum 

zweiten stellte sie dafi.ir gemeinsame Gefi.ihle 

und Bilder bereit; und zum dritten entwickelte 

sie dafi.ir kulturelle Praxisformen in Gestalt 

von Symbolen und Ritualen, von Parolen und 

Liedern, von Spiel en und Sport. Geleistet wur

de dies im 18.  und 19.  Jahrhundert bekanntlich 

i.iber die Schul- und Militarerziehung, i.iber die 

Geschichtsschreibung und die Verfassung, a her 

eben auch i.iber Architektur und Malerei, i.iber 

Literatur und Kirchenlieder, i.iber Folklore und 

klassische Musik (vgl . Haupt/Mi.iller/Woolf 

1998) .  

Dies waren die Medien, i.iber die abstrakte 

nationale Programme und Parolen in alltaglich 

vc rfilgbarc Bi l dor und Praktikon i.ibcrsot ;r.t ,  

w u rdon ,  i n  nat ionalo ,rites de passage" vom 

Schuleintritt his zur Beerdigung, in asthotisch 

geiormte Bilder cines sozialen ,Wir", welches 

sich in Feston und Feiern seiner angob l i che n 

goschichtlichon, sprachlichen, roligitison , lotz

lich ,schicksalhaften" Zusammongchorigkc it  

vorsichorn konnto. Denn Nation , das war stots 

,Volk", ,Glaube", ,Geschichte", ,Sprache" - also  

ein vermeintlich ewiges Band, eine ethnischo 

Gemoinschaf'i, die aufbiologischer Abstamm ung 

und kulturollor Oberliefcrung zugloich boru h

te (Kaschuba 1993) .  Und es ist interessant zu 

beobachten, wie wenig wir uns heute oflEm bar 

auf der i:i,.c;th.etischen Ebeno von den Mustorn 

und Technikon jcnos so pathetischen 1 9 . Jah r

hunderts emanzipiert haben. 

Andererseits bestatigt dies wiederum, wio 

orfolgreich die standigo Verfortigung kollok

tiver Eigenbilder und Fremdbilder im 18.  und 

19. Jahrhundert ,nationale Vergesellsch af

tungseffekte" bewirkte, wie dadurch in unglau

blich tiefreichender Weise soziale ,Vergemein

schaftung" erzielt wurde, urn hier einen Begriff 

von Max Weber zu verwenden. Den die Vorstol

lung der Nation war ja zunachst nur ein poli

tisches Gesellschaftsmodell, i.iber dessen Wirk

samkeit und soziale Integrationskraft letzt

endlich erst seine Umsetzung in jenes weite 

und dichte Spektrum kultureller Praktiken ent

schied: das N ationale, verktirpert in Geschichts

stoffen und Heiden, in Musiksti.icken und Fei

erstunden, in tiffentlichen Symbolen und Ritua

len. Damit vollzog sich eine Art ,Anthropologi

sierung" der Nation: Sie wurde zu einem funda

mentalen Nahrboden sozialer Existenz ge

macht, indem man sie zum unverzichtbaren 

Bestandteil und zum Grundgefi.ihl auch des 

individuellen Lebens stilisierte. Erst so formt 

sich Nationalkultur damals tatsachlich zu ei

ner ,Schule der Werte und Gefi.ihle", die seit

dem gemeinsame Vorstellungen von Ehre, Stolz, 

Mut vermittelt, die Bilder eines sich Identisch

Seins als eines praktizierten Wir-Gefi.ihls ent

wirft. Und es ist ihre Selbstverstandlichkeit 

und Suggestivkraft, die diese Praktiken so ge

fahrlich macht. 

Diese Gefahrlichkeit war auch bereits kriti

schen Zeitgenossen des 19.  Jahrhunderts vor 

Augen, wenn etwa der deutsche Publizist Karl 
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H c i n w n  a n gc1:1ichii:l von Dcuischii.i mclc i  und 

F'ra n �osc n h a l.l 1 8-1 fi  w a l' l l ic :  ,Bcihc i l igi cuch 

an kc i ncm nai iona lcn  Gci:lch rc i ,  frcl3i kcinc 

Fru n wl:lcn ,  rncidci d i e  l� r i n ncrunt;i:l fci:lic un die 

sog-c n u n n ic Bcfrc i u ngs�c i i, sch l i c f.li cuch kci

ncn po l i i i sch-rc l ig- i i iscn Vcrc incn  an ,  wcndct 

das Ge ld ,  das m a n  cuch ciwu f'i.i r d i e  Rcsiaura

tion des M i tic la l ic rs abf imlcri, I i eber zur An

scha ff 'ung und Vcrbrc i iung g-uicr Zciiungen und 

Bi.ichcr an , scid wi:ihlcrisch bci dcr ofl'entlichen 

Bczcig-ung von Sympaih icn , bringi !wine '!ba

sic u n d  F'ackcl zi.igc,  wobci n ichi das crsie Hoch 

auf d ie  poliiische Freiheit a usgcbrachi wird . . .  " 

(Ka1:1chuba 1993: 25 1 ) . 

D ies waren Warnungen vor eincm deutschen 

N aiiona l ismus ,  dcr  damals - in seiner noch vor

staatlichen Gestalt - auch in Deutschland noch 

viel vonjener historischen , Unschuld" zu besit

zcn schien , in dcrcn Standc sich hcute offenbar 

manche osteuropiiische Gesellschaft wiihnt. 

Sprachlich cin wcnig modcrnisicrt sowie des 

deuisch-franzosischen Gegensatzes enthoben, 

konnic dieser Appell Heinzcns hcutc in vielen 

europiiischen wic au13crcuropiiischcn Regionen 

fast noch genauso formuliert werden. 

Nimmt man jedenfalls diesen spezifischen 

Wirkungsgrad von Emotionalisierung und Ver

gemeinschaftung, dann scheint ,Nation" als 

spirituelles wie emotionales lntegrationsmo

dell nur vergleichbar mit jenem der ,Religion". 

Nur die Religion vermochte zuvor als wohl 

iiltestes lebenswelt-iibergreifendes Identitiits

modell kollektive Ideen und Gefiihle in iihnli

cher Weise zu mobilisieren, ein spirituelles 

Loyalitiitsprinzip zu verkorpern, das durchaus 

auch politische Wirkungen besa13. Vor dem 18.  

Jahrhundert scheint umgekehrt die Politik nicht 

in diesem MaBe organisierbar, weil sie primiir 

auf Herrschafts- und Untertanenbeziehungen 

als gleichsam nachrangigen Loyalitiitsformen 

basiert und erst im 18./19. Jahrhundert in der 

Gestalt der Nation ihre neue Qualitiit erhiilt. 

So kann man wohl von einem Paradigmen

wechsel vom Religiosen zum Nationalen spre

chen, wenn a us dem religiosen Gefiihl des ,Er

wiihltseins" ein nationales ,Stolzsein" wird, 

wenn dadurch neue Formen sozialer Inklusion 

und Exklusion moglich werden, wenn der Na

tionsgedanke die Religion zumindest ins zwei te 

Glied verdriingt, weil er noch aggressiver und 
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gcwaliiiiiigcr nun in d ie  G cschichic c i nwgrci

fen vcrmag als d ie  Rcl igioni:l idee zuvor. 

Nation als symbolischer Ort 

Nun wird die Frage, weshalb wir heuie , obwohl 

wir doch cigentlich die biiiercn histor i 1:1chen 

Lehren des N ationalismus kcnnen, dies em Tdcn

iitiitsmodell dennoch we iter nachhiingcn, meist 

mit einigen allgemeinen und durchaus ein

leuchtenden Verweisen beantworici. So wer

den die sozialen Sicherhciisverluste durch die 

Prozesse· der Globalisierung, der Migration, 

des kulturellen Wandels, der technologischen 

Revolution angefiihrt, auch die dramatischen 

kulturellen und ethnischen Bedrohungsszcna

rien, wie sie im ehemaligen Jugoslawien jene 

todliche Spirale der ,Ethnisierung" der Kon

flikte in Gang setzten, oder das Wachscn indi

vidueller Sicherheitsbediirfnisse, die sich aus 

komplizierteren Lebenslagen der Spiitmoder

ne ergeben und die im Postsozialismus noch an 

zusiitzlicher Dramatik gewinnen. Aus diesen 

Entwicklungen resultiert auch gewiB cine be

stiindige Tendenz zur N ationalisierung und 

Ethnisierung von Konflikten, die dadurch an 

Schiirfe gewinnen. 

Doch bleiben solche Situationsanalysen recht 

pauschal und vermogen kaum zu erkliiren, wie 

und weshalb solche ,nationalen Logiken" in 

konkreten Alltagswelten heute noch plausibel 

erscheinen, welches Weltbild sie identifizieren 

und legitimieren konnen, weshalb ihr Freund

Feind-Schema meist so umstandslos akzeptiert 

wird. Zu den allgemeinen Analysen miissen 

daher konkrete Fallstudien hinzutreten, die 

uns in die Lage versetzen, Denkstile und Hand

lungsstile nicht nur in allgemeinen histori

schen Kontinuitaten zu beschreiben, sondern 

sie in konkreten Kontexten analytisch zu be

trachten und zu erkliiren. Eine junge rumii

nische Forscherin, Margit Feischmidt, unter

nimmt solch einen Versuch im Rahmen einer 

konkreten Feldforschung ,vor Ort", niimlich in 

Cluj ,  einer Industriestadt im siidwestlichen 

Rumiinien mit langer ungarischer, aber auch 

rumiinischer, deutscher und jiidischer Tradi

tion. Vor all em von der wechselvollen Geschich

te zwischen ungarischen und rumiinischen 

Geltungsanspriichen gepriigt, war a us Cluj nach 



1 945 ;r. u  n i i c h s t  ei n e  u u sgcsp rochcn , r u m ii 

nische" I n d u str ie:,;t a d t  geword e n .  Nach dem 

Sturz Cca u�9scus ordnctc s ich d ie  politischc 

Vertrctung irn Stud tpu rl u rnent frei l i ch erneut  

nach ,cth n i schen" G ru ppen , wobe i  c i n c r groBen 

ungarischen M i nderhe i t  ( u nd ci ner klcincn 

deutschen )  c i ne r u m i.i n i schc Mch rhe i t sa mt 

Burgcrm e i ste r  gcgen libe rstand . 

Wah rend dcr Fe l d lorsch u ngcn entstand nun 

im Jah r 1 992 cin Stre it  urn den zcntralcn Platz 

der Stad t , i n  dem es daru m gi ng, ob er  eher  als 

ein unga r i scher  oclc r  a l s  c i n  ru m Hn i schcr ,O rt 

der Gcsch ichtc" w bctrachtcn sci . Denn auf 

ihm steht das Dcnkmal  von Matthias Corvinus ,  

jenes ungarischcn Ktinigs aus dem 15 .  Jahr

hundcrt, dcr IUr d i e  Unga rn ihrc nationalc 

Geschichte und Einheit symbolisiert. Corvin us 

wird von den Rumanen aber ebenfalls als Iden

tikations ligur rek l am icrt, da er e igen Ui ch ru

manischer Herkunft sei. Und als nunmehr auf 

Gehcil.l  dcr rum�i n i schcn Mch rhcit  im Stadt

parlamcnt an diesem Konigsdenkmal eine Ta

fel angcbracht wcrdcn solltc,  die auf die Dop

pelidcn titatvon Corvin us  vcrwcist: ungarischer 

Konig rumanischer Herkunft zu sein, versam

melten sich am Abend diescs Tages Studenten 

und Schuler um das Denkmal, die pltitzlich 

damit begannen, ungarische Lieder zu singen. 

Nur wenig spater formierten sich auf der ge

genuberliegenden Seite des Platzes andere 

Gruppen, die rumanische Lieder anstimmten. 

Wie Eisenspahne um zwei Magneten gruppier

ten sich die Menschen um die heiden Kerne der 

nationalen Sanger. Es gab kein Dazwischen, 

nur ein Entweder - Oder, ein Ungar- oder 

Rumanesein. In der sozialen Konfiguration auf 

dem Platz druckte sich die symbolische Ord

nung ethnischer Identitat aus . 

Eben dies meine ich, wenn ich von der Na

tion als einem ideologischen Konzept mit emo

tionaler, praktischer Wirkung spreche: An die

sem Abend auf dem Platz in Cluj war nichts 

organisiert, sondern wie von Geisterhand ord

neten sich die Menschen nach tradierten kultu

rellen und asthetischen Mustern, fast als soli

ten sie ein Gemalde aus dem 19. Jahrhundert 

nachstellen. Darin druckt sich der Wirkungs

zusammenhang von ,Nation und Emotion" a us: 

Nationales Denken erscheint zugleich als eine 

Art ktirperliches Fuhlen. Und es ist gerade 

dicsc emotionalc  Mob i l i s i e ru n gs fahigke it ,  d i e  

den National i s m u s  i n  G esch ichte u n d  G egen

wart so gefahrlich macht, wei! er immer wiedcr  

die  Fahigkcit, den Drang, j a  den Zwang weckt  

zu sozialcr Abgrenwng und politischcr Aggres

sion, wei! er gebundelte, aggressive Emotiona

litat vcrktirpcrt. So ist dies wohl auch d i e  h is

lang giiltigc zentrale historische Lehrc des 

N ationalismus: Starke a us Aggressivitat w 

gewinnen. 

Plurale ldentitaten? 

Dies scheint mir e i n  unbestreitbarer Befu nd ,  

doch ist er zum Gluck nicht ganz vollstandig. E s  

gibt doch auch noch andere Umgangswcisen 

mit nationalen Gefiihlen in der Geschichte, 

wenngleich deutlich schwacher ausgepragt als 

die bislang vorgestellten. Eine ldeine Gesch ich

te mag illustrieren, was damit gemeint sein 

konnte. Sie stammt aus der Feder des dcu t

schen Publizisten Kasimir Edschmid, der im 

Jahr 1 926 in der Reisebeilage der Franh{i1 . rter 

Zeitung eine Szene beschrieb, die er wahrend 

seines Aufenthaltes im damals noch italieni

schen Badeort Nizza an der Riviera wiederholt 

beobachtete: ,Es gibt tatsachlich in Nizza noch 

Leute, welche von den Englandern auf diesel be 

Weise Ieben, wie es ihre GroBvater taten." Es 

seien dies italienische StraBenmusikanten, und 

sie ,sind stets auf dem Sprung mit ihren Gei

gen, wo es auch sei, 'God save the king' zu 

spielen, was jeden Englander hilflos macht. 

Diese Gauner schleichen sich an die Hotels am 

Mittelmeer, wenn die Englander mittags hinter 

geschlossenen Laden ihre Dunhills rauchen, 

und fangen an zu spielen. Die Englander, die 

keine Neigung haben, sich zu zeigen, aber die

ses Lied zu ehren verpflichtet sind, werfen 

ihnen durch die Fensterritzen Geld auf die 

StraBe, worauf die Geiger eine Jazz spielen", 

und die englischen Touristen sich wieder ihrer 

Siesta hinge ben ktinnen, ohne vor der National

hymne strammstehen zu mussen.3 

Soweit diese Geschichte, in der zwei ,Natio

nalkulturen" auf durchaus ironische Weise mit

einander umgehen: Die italienischen Musiker 

wissen urn englischen Nationalstolz und Wur

de, sie wissen aber auch um italienische Hitze 

und um die Anstrengung minutenlangen 
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Sira m m sie hens , w i.i h rend d i e  C h a i se l ongu c 

w i n ki. D ie  engl ischen To u risie n wi ederu m hn

ben begri f'fcn ,  da l.l W i.i rde i n  l ia l ien w ichiig, 

nuifu l l s  aber :wch konveriicrbar u n d  e rseizba r 

ist, d a B  d ie  Lira auch  i h rc Wi.irde haben kon

nen . So c i n igi man s i ch ,ku liu rc l l" ,  bclal.li hei 

den Seiien Wi.i rclc bzw. Verd icnsi . 

Transponiert i n s  T feuie und ih r ciwas vom 

Anekduiischcn gcnurnrncn,  J icJ.Ic sich diesc Gc

schichie eben auch als c i n  l linweis auf andere 

Mogl ichkciicn c i nes cher , i n lormel lcn Um

gangs" m i t  dcm Nai ionalon Iescn (Frykman 

1995 ) .  Und dies w i.irde vor allom a uch e inen 

and oren Zusammenhang i n  der Beziehung von 

Nation und Emotion bedeuten . Denn damit 

konnion das Paiheiische und das Aggressive 

nationaler Rituale einem eher spielerischen 

Umgang mit national en Symbolen und Seman

tiken weichen . Es ktin n ic zu einer Entdramati

sierung und Ironisierung des Umgangs mit 

eigenen und fremden JdeniiUiien wie  Hoheiis

zeichen fi.ihren, der nichi mehr gleich wechsel

seitige KriegserkHirungon nach sich zieht. 

Eine solche Informalisierung des Nationa

len vollzieht sich auch vielfach bereits im Be

reich von Kunst und Werbung, von Sport und 

Jugendkultur. Wenn der osterreichische Schla

gersanger Reinhard Fendrich, einst Altlinker, 

heute singt: ,I' bin der Ail" und ihr seid's der 

Stamm" und dies unter dem Titel ,1 am from 

Austria", dann wird die Nation damit nicht nur 

in sehr viel weniger vorteilhafter Weise als 

bislang ,anthropologisiert", dann darf man da

bei nicht nur endlich sitzen, liegen, stehen, 

ganz wie man will und ganz im Gegensatz zu 

jenen Englandern in Nizza, sondern dann hat 

sich der Umgang mit dem Nationalen tat

sachlich schon ein wenig emanzipiert von sei

ner martialischen Tradition. Nationale ldenti

tat erscheint als ein mtiglicher, als ein durchaus 

auch spielerischer Bezug. Sie verktirpert kein 

Sakrament mehr, sondern nurmehr eine Mtig

lichkeit von vielen, sich selbst in sinnvolle Be

ziehung zur Welt als einer sozialen Umwelt zu 

setzen. Und fiir eine Europaische Ethnologie 

hatte dies den entschiedenen Vorzug, daB es im 

Bereich des Nationalen endlich auch wieder 

Neues und dabei Unterhaltsameres als bislang 

zu erforschen gabe. 
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, N a i ion u n d  l� mot. ion"  i n  N i d a  ( l . i i a u e n ) geh a l t.en 
w u rde .  

2 .  D<'r 1'rtM<'Hspir•Md vom 4.  7 . 1 998. 
:1. Fra n li/itrler Zeitu nM vum 4.  4 .  1926. Den l l i n weis 

verd a n ke ich A n d rea Wet. Lera uer, U e i d e l berg. 
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Summary 

Nation a n d  E111 otion . J\ /!;u ropc•an J\pproac!t 

As ration a l ly and effective ly th e  progra m o rt he 

nation hal; been h e l p i ng to e:;;tab l i s h  economi 

cally and pol i t ica l ly the l�u mpean modern ago 

since the late 1 8th cen tu ry on uno hand,  as 

emotiona l l y  i t  works then on t ho other  hand  

and at  the  same t ime as an esthetic a n d  c u l tural  

conception . Since in the l ight  of  cultural imagi 

nations and va lue  hor i?:ons the n ation i s ,  as it 

were, anth ropo l ogi zed . So i t  ta kes al; a global  

life worl d  model  ofiden tity and l oyal ty the pl ace 

of the re l ig ion hav ing alone been ab le  before to 

mobi lize collective fee l ings and practices i n  a 

s i m i larly i n tens ive way. I n  the fol lowing reflec

t ions/cons iderat ions is there fore asked for the 

top icality/actua l i ty of  this historical connection 

of nat ion and emotion in Europe changed a fte r 

1 989, but also fi> r  "possibilities of emancipa

tion" of the national from its historical model 

as simply o n e  oft h e  many possibilities to get i n  

a usefu l  rel ation w ith the social env ironment as 

wel l  as with history. 
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