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H e r m a n n Bausinger 

Bürgerlichkeit u n d K u l t u r 

Bürgerlichkeit und Kultur, Bürgerlichkeit als Kultur: dieses 

K o n z e p t scheint einen A u s w e g zu bieten aus der verwirrenden 

Vie l fa l t , die d u r c h ältere Bedeutungssedimente im Bürgerbe

griff ebenso zustande k o m m t wie d u r c h die faktische Ausdi f fe

renzierung bürgerlicher G r u p p e n u n d Interessenlagen im 19. 

Jahrhundert . Das Bürgertum scheint sich zu konst i tuieren 

d u r c h gemeinsame N o r m e n u n d Lebensformen: »Kein Stand, 

keine Klasse - eine Kultur?«.1 

D a m i t w i r d der A n a l y s e bürgerlicher K u l t u r eine Beweislast 

zugeschoben, die hier auch nicht annähernd abgetragen werden 

kann. Jürgen K o c k a definiert die Aufgaben, die sich aus der 

E ins icht in die v o r n e h m l i c h kulturel le Identität des Bürgertums 

(oder v o n Bürgerlichkeit) ergeben: A n a l y s e des Z u s a m m e n 

hangs v o n bürgerlicher K u l t u r u n d soz ioökonomischer Situa

t i o n , der Beziehungen zwischen K u l t u r u n d Klasse, K u l t u r u n d 

strukturel lem W a n d e l . 2 Diese umfassende Aufgabe bleibt in der 

folgenden Skizze fern a m H o r i z o n t ; v o m S t r u k t u r w a n d e l i n 

nerhalb des 19. Jahrhunderts u n d der sozialen Ausdi f ferenzie

rung w i r d n u r andeutend die Rede sein. 

A u ß e r d e m ist natürlich auch der K u l t u r b e g r i f f v ielschichtig 

u n d vieldeutig. Es gibt verschiedene K o n z e p t e v o n bürgerlicher 

K u l t u r , u n d es gibt sehr unterschiedliche Perspektiven auf 

bürgerliche K u l t u r . Es mag nützlich sein, zunächst - ohne daß 

damit der A n s p r u c h auf eine w i r k l i c h systematische Klass i f iz ie

rung erhoben w i r d - drei verschiedene Vorste l lungen v o n K u l 

tur (oder vorsichtiger gesagt: drei verschiedene A k z e n t e im 

Verständnis v o n K u l t u r ) herauszustellen: 

1 . K u l t u r als S u m m e bestimmter künstlerischer Veranstaltun

gen u n d Angebote . In diesem Bereich bi ldet sich im Laufe des 

19. Jahrhunderts eine sehr weitgehende K a n o n i s i e r u n g heraus, 

die sich stärker am Vergangenen als an der unmittelbaren 
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Gegenwart orientiert ; man denke an die Klass iker der Li teratur 

u n d an die A r t der Klassikerausgaben. Diese K a n o n i s i e r u n g 

vermittelt die C h a n c e , objektive u n d subjektive K u l t u r , 3 K u l t u r 

u n d B i l d u n g z u r D e c k u n g z u br ingen. Diese N o r m i e r u n g des 

künstlerischen A n g e b o t s dürfte zu einem gewissen A u s g l e i c h 

zwischen B i l d u n g s - u n d Wirtschaftsbürgertum beigetragen ha

ben, u n d auch die A r b e i t e r k u l t u r w i r d , zumindest an ihren 

Rändern, v o n Teilen dieses kul turel len K a n o n s mitgeprägt. 

2. K u l t u r als Ensemble v o n Werten u n d daraus abgeleiteten 

basalen Verhaltensnormen - Stichwörter w i e O r d n u n g , Fleiß, 

Sparsamkeit, Pünktlichkeit kehren bei der Charakter is ierung 

bürgerlicher K u l t u r i m m e r wieder. W e n n der Skopus sehr weit 

gefaßt w i r d , d r o h t sich dabei allerdings das spezifisch Bürgerli

che zu verwischen. P a u l Münch hat - wie m i r scheint, überzeu

gend — gezeigt, daß bei den sogenannten bürgerlichen Tugenden 

m i t älteren u n d eben nicht nur bürgerlichen Kontinuitäten zu 

rechnen ist.4 Im Verlauf des 19. Jahrhunderts werden diese 

K u l t u r w e r t e jedenfalls, vor allem über die ökonomische O r g a 

nisat ion, prakt isch allen Schichten vermittelt . 

3. K u l t u r gewissermaßen als F o r m der K o m m u n i k a t i o n , als 

Verhaltenssti l , der bis in die Prägung des Al l tags hineinreicht. 

In diesem Bere ich der Verhaltenskultur gibt es sehr spezifisch 

bürgerliche N o r m i e r u n g e n - F o r m e n des K o m m u n i k a t i o n s -

stils, die im Laufe des 19. Jahrhunderts weit über die im 

engeren Sinne bürgerlichen Schichten hinaus vordr ingen, u n d 

sie s ind es nicht zuletzt , die der Vorste l lung einer umfassenden 

bürgerlichen Gesellschaft< Substanz geben. 

A u f diesen F o r m e n der Verhaltenskultur liegt im folgenden 

der stärkste A k z e n t . Ich verwende also, meiner fachlichen 

H e r k u n f t entsprechend, einen weiten, quasi ethnologischen 

K u l t u r b e g r i f f u n d fasse K u l t u r als ein bis in die Alltäglichkeit 

hineinreichendes Zusammenspie l v o n N o r m e n u n d F o r m e n . 

A l l e r d i n g s beschränkt sich mein A u f s a t z auf ganz wenige P r o 

blemschneisen, die w o h l n u r gelegentlich den D u r c h b l i c k auf 

das G e s a m t p r o b l e m gestatten. Zunächst w i r d ein B l i c k gewor

fen auf die bunte E i n h e i t der bürgerlichen K u l t u r , genauer 

gesagt: auf das Zusammenspie l vereinheit l ichter F o r m e n u n d 

komplementärer Variat ionen. D a n n w i r d nach der Reichweite 

bürgerlicher K u l t u r gefragt, also nach der Durchschlagskraft 

v o n Verbürgerlichungstendenzen in den nicht-bürgerlichen 

Schichten. U n d schließlich w i r d das eigentümliche K o n s t r u k t 
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der V o l k s k u l t u r aufgegriffen, in dem das Bürgertum nicht
bürgerliche Kulture lemente e inschmilzt u n d sich aneignet. 

Ich setze, demonstrativ gewissermaßen, mit einem sehr banalen 

Beispiel e in, auch w e n n i c h dazu einen poetischen A u f t a k t 

anzubieten habe. 1918 erschien im Verlag der Wochenschri f t 

»Die Akt ion« ein G e d i c h t b a n d v o n Jacob van H o d d i s , der 

damals ungefähr dreißig Jahre alt war. Das Titelgedicht lau

tet: 

Weltende 

D e m Bürger fliegt v o m spitzen K o p f der H u t , 

In allen Lüften hallt es v o n Geschre i . 

D a c h d e c k e r stürzen ab u n d gehn entzwei 

U n d an den Küsten - liest man - steigt die F l u t . 

D e r Sturm ist da, die w i l d e n Meere hupfen 

A n L a n d , u m dicke D ä m m e z u zerdrücken. 

D i e meisten M e n s c h e n haben einen Schnupfen. 

D i e Eisenbahnen fallen v o n den Brücken. 

In expressiven Sprachgesten, die aufs Universe l le z ie len, w i r d 

hier das E n d e der - so w i r d man präzisieren dürfen - bürgerli

chen Welt beschworen. Dieses E n d e ist nicht n u r die K o n s e 

quenz v o n aus d e m Bürgertum entstandenen antibürgerlichen 

Bewegungen (zu denen der Express ionismus selbst gehörte), 

sondern steht auch in Zusammenhang m i t der erwarteten p o l i t i 

schen Ablösung. Es kann nicht gutgehen, w e n n poetische 

M e t a p h e r n direkt auf die Realität aufgerechnet werden: in 

B e r l i n gab es damals weder überdurchschnittlich viele D a c h 

deckerabstürze n o c h Eisenbahnkatastrophen. A b e r die - über

steigerten - B i l d e r s ind nicht zufällig, u n d so scheint es m i r 

durchaus beachtenswert, daß in der ersten Zei le v o m Bürger 

u n d v o m H u t die Rede ist: D e m Bürger fliegt v o m s p i t z e n K o p f 

d e r H u t . . . D e r H u t hatte r u n d ein Jahrhundert lang als A u s 

d r u c k v o n Bürgerlichkeit im Sinne eines kul ture l len H a b i t u s 

gegolten. Im Kleidungsverhalten des 19. Jahrhunderts gehörte 

er zu den sprechendsten Zeichen. Im Kaiserre ich war er fast 
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generell üblich. Sehen w i r B i l d e r v o n den ersten fr iedlichen 

Straßendemonstrationen aus der Zei t v o r d e m Ersten Welt

kr ieg , 5 so erscheint uns heute - aus der D i s t a n z - die Versamm

lung der A r b e i t e r m a n c h m a l wie ein Großtreffen v o n K o m m e r -

zienräten, u n d diesen E i n d r u c k vermitte ln nicht zuletzt die 

gediegenen H ü t e , die getragen werden. 

D e r H u t fehlte so gut wie nie. W e n n er fehlte, fiel das auf. 

Dies w i r d an Gegensignalen, w i e etwa an der fehlenden oder 

anderen K o p f b e d e c k u n g der Jugendbewegung deut l ich, aber 

auch an Ber ichten alltäglichen Zuschni t ts . In Mönchengladbach 

vermietete eine Bäckersfrau ein kleines Z i m m e r in i h r e m H a u s 

an eine junge Fabr ikarbei ter in , aber n u r unter der Bedingung, 

daß diese nie »ohne Hut« im H a u s e erscheine. 6 U n d als in 

B e r l i n 1893 ein offenbar Geisteskranker festgenommen w u r d e , 

w e i l er die Passanten belästigte, setzte der Pressebericht e in : 

»Ein M a n n o h n e H u t [dies i n Fet tdruck!] trieb sich gestern 

V o r m i t t a g z w i s c h e n elf u n d z w ö l f U h r i n der Z i m m e r - u n d den 

benachbarten Straßen umher.« 7 

In B e r l i n w a r es um die Jahrhundertwende in der Silvester

nacht üblich, auf den Straßen H ü t e »anzutreiben« - m i t k le inen 

Stöckchen versuchten die männlichen Flaneure, einander den 

H u t v o m K o p f z u stoßen; 8 teilweise w u r d e n die steifen, z y l i n 

derähnlichen H ü t e auch m i t Spazierstöcken u n d Regenschir

m e n eingeschlagen. 9 M a n w i r d dies als Parallele z u m K r a w a t 

tenabschneiden an Weiberfastnacht interpretieren dürfen, je

denfalls als H i n w e i s auf den H u t als besonderes Ze ichen der 

bürgerlichen Wohlanständigkeit, 1 0 die in der großstädtischen 

Silvesternacht z w a r nicht aufgehoben w u r d e , deren G r e n z e n 

sich aber d o c h etwas verrückten. 

D i e besondere Bedeutung des H u t s hängt damit zusammen, 

daß er nicht n u r ein Kleidungsstück war , sondern - zumindest 

für die Männer - ein M i t t e l ritualisierter Kontaktpf lege. Das 

A b n e h m e n der K o p f b e d e c k u n g galt n o c h im 18 . Jahrhundert 

als Ze ichen der U n t e r w e r f u n g ; als solches stand es einerseits in 

konkreten rechtl ichen Zusammenhängen u n d drückte anderer

seits soziale Unterschiede aus. 1 1 Schillers Szene m i t d e m G e ß -

lerhut, die er aus Tschudis C h r o n i c o n H e l v e t i c u m 1 2 nahm, rieb 

sich an zu seiner Ze i t durchaus n o c h gegenwärtigen Bedeutun

gen; das G e s c h e n k eines H u t s an den Bräutigam definierte die 

eheliche Herrschaft , u n d das A b n e h m e n des H u t e s bedeutete 

w e i t h i n strikte A n e r k e n n u n g der sozialen oder rechtlichen 
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Überlegenheit des Gegenübers. 1 3 Im bürgerlichen U m g a n g 

w i r d aus der Unterwerfungsgeste eine Höfl ichkeitsbezeugung 

unter p r i n z i p i e l l G l e i c h e n . 

A u s den Städten k o m m e n in der ersten Hälfte des 19. Jahr

hunderts Berichte , w o n a c h es dort v o r al lem bei den sonntägli

chen Spaziergängen der Bürger ein fast ununterbrochenes G r ü 

ßen u n d Wiedergrüßen gab. Es handelte sich offensichtl ich um 

eine verpfl ichtende F o r m , die in ihrer V e r b i n d l i c h k e i t zunächst 

durchaus an F o r m e n höfischer Etikette erinnert. Bezeichnen

derweise aber w e r d e n solche F o r m e n diskutiert u n d in Frage 

gestellt. 

I n U l m entstehen, 1 8 1 9 u n d 1 8 4 1 , regelrechte Init iativen 

gegen »das H u t a b z i e h e n in den Straßen der Stadt«. 1 4 Um den 

Jahreswechsel z u m Jahr 1 8 1 9 w u r d e ein F lugblat t i n U m l a u f 

gesetzt u n d mit der Bitte um U n t e r z e i c h n u n g weitergegeben. 

Darauf stand folgendes G e d i c h t : 

»Weil das H u t a b z i e h e n in den Strassen der Stadt 

In jedem Betracht etwas Lästiges hat; 

W e i l es die H ü t e verbiegt u n d die K a p p e n verdirbt , 

W e i l keiner aus purer D e v o t i o n gern st irbt, 

J e d o c h m a n c h H a u p t ' sich erkältet bey rauhem W i n d ; 

D i e Begrüssten z u m Gegengruss genöthigt s i n d : 

So w o l l e n w i r , ohne der Höflichkeit zu schaden, 

Unsre Freunde zur beliebigen Unterschrift laden: 

Das Hutabziehen ganz und gar aufzuheben, 

Jedem jedoch die schuldige A c h t u n g zu geben, 

U n d z w a r : d u r c h 'nen G r i f f m i t der H a n d a n den H u t , 

W o b e y sich der O b e r l e i b vorgeben thut, -

D e n gescheiden M a n n w i r d es nicht verdriessen, 

D e r A n d r e w i r d so vor l ieb nehmen müssen. 

Es lässt so ein Bückl ing d o c h i m m e r honett , 

D a r u m unterzeichne hier A bis z u m Z.« 1 5 

Dieser A n s t o ß führte ganz sicher zu einer ausgedehnten D i s 

kuss ion. W e n n w i r einem satirischen Schreiben i m D i a l e k t 

vertrauen dürfen, das i m J u n i 1 8 1 9 i m U l m e r Intell igenzblatt 

veröffentlicht w u r d e , w a r die Initiative erfolgreich; dort heißt 

es, in U l m tue m a n den H u t nicht voreinander herunter; seit 

einer gesagt habe, das verderbe die Hüte , seien die Bauern 

manierl icher als die H e r r e n . 1 6 A b e r angehalten hat der neue 
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Brauch, die Verweigerung des alten, nicht - sonst wäre nicht 

1841 erneut ein Schreiben in die Z e i t u n g eingerückt u n d ein 

Plakat an der Stadtmauer angeschlagen w o r d e n , auf dem es 

hieß: »Der grössere Tei l des auf der Stadtmauer promenirenden 

männlichen P u b l i k u m s hat sich dahin verständigt, dass das 

bisher üblich gewesene höchst lästige H u t a b n e h m e n z u r Be-

grüssung, v o n heute an auf dieser Promenade unterbleiben 

solle, u n d es verwahren sich daher alle Diejenigen, welche jener 

gegenseitigen Übereinkunft Folge leisten, gegen jede B e s c h u l d i 

gung der Unhöflichkeit.«17 

D a ß es sich nicht nur um eine U l m e r Spezialität handelte, 

beweist eine eingesandte N o t i z im »Eßlinger Anzeiger« v o m 

3 . M a i 1 8 4 5 . 1 8 D a r i n w i r d v o n einer Plenarversammlung der 

Eßlinger »Harmonie« berichtet, in der ein M i t g l i e d den V o r 

schlag gemacht hatte, »die Sitte oder v ie lmehr U n s i t t e , daß man 

d u r c h A b n e h m e n der K o p f b e d e c k u n g seinen G r u ß d e m Begeg

nenden bezeigt«, wenigstens unter den M i t g l i e d e r n der Gesel l 

schaft abzuschaffen. »Der Vorschlag«, heißt es, »wurde v o n 

sämtlichen A n w e s e n d e n mit Vergnügen angenommen u n d w i r d 

z u r N a c h a h m u n g empfohlen.« 

W i e weit solche Ausbrüche aus der K o n v e n t i o n trugen u n d 

wie lange der neue ( A n t i - ) B r a u c h anhielt, wissen w i r n icht ; w i r 

wissen überhaupt viel zu wenig über solche Banalitäten. D i e 

V o l k s k u n d e hat sich z w a r i m m e r zuständig erklärt für Sitte, 

B r a u c h u n d T r a d i t i o n - aber es ging dabei i m m e r nur um ganz 

bestimmte Tradi t ionen. So wäre i c h z w a r in der Lage, D u t z e n 

de v o n Belegen für angeblich auf W o t a n oder andere germani

sche Götter zurückzuführende Sagengestalten mit grauem oder 

eckigem H u t anzuführen; 1 9 präzise A n g a b e n über Grußsitten 

vermag ich dagegen nicht zu machen. 

In der erwähnten Eßlinger N o t i z 2 0 heißt es, »die Sitte oder 

v ie lmehr Unsitte« des H u t a b n e h m e n s bestehe »aus früheren 

Zeiten her, in welchen das aristokratische P r i n z i p vorherr

schend u n d in alle gesellschaftlichen F o r m e n übergegangen 

war«. Es bleibt u n k l a r , ob der Schreiber dabei in erster L i n i e an 

Grußbezeugungen gegenüber d e m A d e l denkt oder ob er den 

U s u s selbst in der A r i s t o k r a t i e lokal is ieren w i l l . A b e r selbst 

wenn es sich n u r um die Übernahme eines bereits vorhandenen 

Verhaltensmusters gehandelt hätte - es erhält in den bürgerli

chen Schichten eine andere Prägung u n d Färbung. D i e Etikette 

war - dies zeigen die angeführten Belege - ins Räsonnement 
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aufgenommen, u n d dies gab i h r offensichtl ich einen anderen 

Charakter . Sie ist nicht sakrosankt, u n d sie ist nicht hermetisch. 

D i e K r i t i k e r des H u t a b n e h m e n s schlagen als Ersatz »'nen G r i f f 

mit der H a n d an den Hut« v o r ; damit schaffen sie einen 

fließenden Übergang zu d e m bloßen >Antippen<, das wahr

scheinlich damals schon in nichtbürgerlichen K r e i s e n , bei B a u 

ern u n d A r b e i t e r n , üblich war. 

Solche Übergänge fungieren als M i t t e l der E i n g e m e i n d u n g in 

die bürgerliche Gesellschaft, der abgestuften General is ierung 

der bürgerlichen K u l t u r . Sie kaschieren - wenigstens teilweise -

die Ausgrenzungsmögl ichkeiten, die in den generalisierten F o r 

men auch gegeben s i n d . A m Beispiel des G r ü ß e n s : Grüßen u n d 

Wiedergrüßen ist ja d o c h in aller Regel ke in symmetrischer 

Vorgang; es k o m m t darauf an, wer zuerst grüßt, u n d es gibt 

hundert N u a n c e n i m G r a d der Ehrerb ie tung . 

A lexander v o n G l e i c h e n - R u s s w u r m , dessen m i t eigenen Er-

fahrungen durchtränkte Kulturgeschichte des 19. Jahrhunderts 

nicht vergessen werden sollte, gibt einige H i n w e i s e in dieser 

R i c h t u n g : »Von hochgradiger gesellschaftlicher W i c h t i g k e i t ist 

das Führen bei T i s c h , das Placieren der Gäste, unendliche 

Schattierungen v o n Höflichkeit , die bis zu warmer H e r z l i c h 

keit gehen u n d bis zu kühlster, markierter Gleichgültigkeit 

herabsinken, w u r d e n v o n den Gesel lschaftskundigen ausgear

beitet. Gegebenenfalls w i r d eine besondere >Todesart< v o n i h 

nen dekretiert d u r c h i h r unerbit t l ich tagendes Scherbengericht. 

Es ist der gesellschaftliche T o d , das >cutting< oder >Schneiden<, 

die kalte Schulter, das Vorbeilächeln, das Vorbeigrüßen, das 

Nichtmehrgrüßen. D e r G r u ß w a r wieder eine besondere u n d 

peinliche Z e r e m o n i e , das H u t a b n e h m e n , der G r a d des Hände-

schüttelns, der H a n d k u ß , der einer D a m e gebührt, u n d an H o f 

u n d Höfchen erschien n o c h einmal der scheinbar d u r c h die 

erste R e v o l u t i o n erledigte Bückling u n d Knix.« 2 1 Das s ind die 

N u a n c e n , die D i f f e r e n z e n , dies ist die K l a v i a t u r der Mögl ich

keiten. A b e r ihr zugrunde lag eben d o c h die pr inz ip ie l le Forde

rung wechselseitiger, quasi-egalitärer Höfl ichkeit . 

E i n e ähnliche D i a l e k t i k v o n E i n h e i t l i c h k e i t u n d Vielfalt läßt 

sich im Bereich der A n r e d e nachweisen. L ichtenberg hatte n o c h 

die »Subtilität in der Unterscheidung« der deutschen A n r e d e 

formen gerühmt. 2 2 Zu seiner Zei t kündigte sich aber bereits die 

entschiedene R e d u k t i o n der Möglichkeiten an: »Ihr« w i r d fast 

nur n o c h auf d e m L a n d e beibehalten; die A n r e d e mit der 
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dritten Person singularis beschränkt sich w e i t h i n aufs Militär; 

überwiegend stehen n u r n o c h die Varianten »Sie« u n d »Du« z u r 

Verfügung. G e w ä h l t w i r d zwischen diesen beiden F o r m e n z u 

nächst im S i n n der sozialen A b s t u f u n g ; verhältnismäßig rasch 

setzt sich aber die funktionale T r e n n u n g in das pr ivat- freund

schaftliche Du u n d das öffentliche Sie d u r c h . 2 3 D i e bürgerliche 

A n r e d e ist, außerhalb des familiären U m k r e i s e s u n d des engen 

Freundeskreises, Sie; zei twei l ig reicht das auch hins icht l ich der 

Al tersstufung sehr weit hinab. H a n s Carossa k a m 1888 als 

Zehnjähriger in die erste Klasse des H u m a n i s t i s c h e n G y m n a 

siums in L a n d s h u t ; er fragte einen ungefähr gleichaltrigen 

J u n g e n : »Kannst du m i r sagen, wo die v o n der ersten Klasse 

hingehören?«, w o r a u f dieser - nach Carossas eigenem Bericht-

geantwortet habe: »Erlauben Sie m i r , - haben w i r eigentlich 

schon e inmal zusammen Schweine gehütet?« D e r angesproche

ne K n a b e w a r , so stellte sich heraus, schon in der zweiten 

Klasse.. . 2 4 

A u f d e m L a n d herrschten Ihr u n d D u v o r , u n d i n den 

F a b r i k e n , unter den A r b e i t e r n , bildete s ich ebenfalls das Du 

heraus, teils als Transformat ion u n d T r a d i t i o n ländlicher A n r e 

de, teils als sozialistisches B e k e n n t n i s - D u . A b e r außerhalb der 

engsten Sphäre, in der weiteren K o m m u n i k a t i o n galt generell 

u n d gleichrangig für die ganze bürgerliche Gesellschaft - also 

teilweise auch für Bauern u n d A r b e i t e r - das Sie. Diese Egalität 

w i r d jedoch d u r c h b r o c h e n u n d ergänzt d u r c h D i f f e r e n z i e r u n 

gen der A n r e d e , die n u n m e h r fast ausschließlich in die T i t u l a t u 

ren verlegt s ind. 2 5 D i e Rangsucht, teilweise s icherl ich ein E r b e 

der bürokratisch-feudalen Gesellschaft der Kleinstaaten, k o m 

pensiert u n d erlaubt die generelle G l e i c h h e i t der A n r e d e . 

D i e F i g u r : gravierende Unterschiede bei (eben d o c h nur 

partieller) formaler Gle ichhei t läßt s ich in vielen Bereichen 

verfolgen. D e r T y p u s der bürgerlichen Famil ienweihnacht , der 

sich im Verlauf des 19. Jahrhunderts herausbildet, 2 6 läßt sich 

f o r m a l so beschreiben, daß er w i e d e r u m fast generell gilt: 

L i c h t e r b a u m , Geschenke, festliches Essen, ins Feierliche säku

larisierter religiöser Gehalt . Dieser R a h m e n ist deshalb so 

stabil , w e i l er sehr verschieden ausgefüllt werden k a n n u n d 

w i r d ; allein schon unter dem St ichwort Geschenke lassen sich 

riesige Di f ferenzen registrieren. 

Selbst Ersche inungen der materiel len K u l t u r (die an sich 

natürlich der Prätention v o n Gle ichhei t handfesteren Wider-
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stand entgegenstellt) fügen sich in diesen Z u s a m m e n h a n g . D i e 

sogenannte »gute Stube« beispielsweise w i r d zu einer erstaun

l i c h weitverbreiteten K u l t u r e r s c h e i n u n g . 2 7 N i c h t auf einen 

Schlag - aber der A n s p r u c h auf die gute Stube breitet sich 

immer weiter aus, u n d auch in der Realität ist sie i m m e r 

häufiger zu f inden, reicht um die Wende z u m 20. Jahrhundert 

durchaus schon in kleinbürgerliche Schichten h i n e i n . N u r - es 

ist dann nicht unbedingt der R a u m , w i e er beispielsweise 

w i e d e r u m v o n A l e x a n d e r v o n G l e i c h - R u s s w u r m geschildert 

w i r d : m i t dem feinen Sofa für die Besuchsstunde, »mit seinen 

Fami l ienbi ldern , Si lhouetten, Daguerreotypen u n d schließlich 

Photographien, m i t d e m Glasschrank, der A n d e n k e n , Silberge

räte, Porze l lan u n d Glas z u r Schau stellte, lauter Sachen, m i t 

denen einst höhere Stände paradierten.« 2 8 D i e »gute Stube« 

konnte sehr v ie l bescheidener sein, ja geradezu k a h l : ein fast 

leerer R a u m , d e m alltäglichen U m g a n g entzogen u n d reserviert 

für Ereignisse, die prakt isch so gut wie nie eintraten. 

Tatsächlich haben sich im 19. Jahrhundert - dies zeigen 

neuere serielle U n t e r s u c h u n g e n anhand v o n Inventuren u n d 

Teilungen 2 9 - die Unterschiede im W o h n s t a n d a r d ständig ver

größert, waren v i e l gravierender als in der vorausgehenden 

Zeit , in der, abgesehen v o n einer sehr dünnen O b e r s c h i c h t , das 

L e b e n der ganzen Bevölkerung d u r c h Frugalität charakterisiert 

war. U n d d o c h gab es jetzt, anders als in den Zei ten präziserer 

ständischer H o r i z o n t e , einen A n s c h e i n v o n Gemeinsamkei t , 

das Umschlossense in v o n den Ansprüchen der Bürgerlichkeit. 

II. 

Das deutsche Bürgertum, so schrieb G u s t a v Freytag 1867, sei 

»seit d e m B e g i n n des Jahrhunderts keine Kaste mehr, nach 

oben u n d unten abgeschlossen«, v ie lmehr sei es im Gegensatz 

z u r französischen Bourgeois ie »sowol G e n t r y als Volk«. 3 0 W i l 

helm H e i n r i c h R i e h l folgte in diesem P u n k t d e m Sprachge

brauch seiner Ze i t u n d nannte sein B u c h über die sozialen 

Verhältnisse in D e u t s c h l a n d »Die bürgerliche Gesellschaft«. 3 1 

Ironisch zit iert er den A n t r a g eines M i t g l i e d s der ersten badi

schen K a m m e r v o n 1 8 1 9 , i n d e m allgemeine B e s t i m m u n g e n 

darüber gefordert we rden, »welche A r t v o n K l e i d u n g aus w e l -
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chen Stoffen bestehend jedem Stande u n d jedem Geschlechte zu 

tragen erlaubt sey? W e r berechtigt sey, Wagen u n d Pferd zu 

halten u n d wer nicht , u n d welcher G a t t u n g v o n Möbeln sich 

jede Classe bedienen dürfe«. 3 2 Solche Überlegungen waren um 

jene Zeit keineswegs ungewöhnlich. 1821 publ iz ierte Jul ius 

G r a f v o n Soden seinen »Versuch über die Gesetze z u r geistigen 

u n d sitt l ichen V e r v o l l k o m m n u n g des Volks«; 3 3 auch er fordert 

v o n der Gesetzgebung »Kleider-Ordnungen z u r Beze ichnung 

der Stände«. L u d w i g Börne hat sich in einer R e z e n s i o n gerade 

auch gegen diese überholte F o r d e r u n g gewandt u n d i h r gegen

über das P r i n z i p herausgestellt: »Ohne Freiheit verliert selbst 

die Tugend ihren Wert«. 3 4 

R i e h l argumentiert anders. A u c h er wendet sich energisch 

gegen die Beschränkung; aber bei genauerem Zusehen ergibt 

s ich, daß er sich n u r gegen eine solche Ausdi f ferenzierung in 

»unechte Stände« wendet, u n d daß er nach wie v o r v o n der -

für i h n natürlichen - A b s o n d e r u n g der alten Stände ausgeht: 

A d e l u n d B a u e r n hält er strikt getrennt v o m Bürgertum; nur 

den >unechten< vierten Stand sieht er auf d e m Weg der Integra

t ion ins Bürgertum. 

W i e weit reicht die Verbürgerlichung tatsächlich, u n d welche 

R o l l e spielten dabei die kul ture l len A u s d r u c k s f o r m e n der 

Bürgerlichkeit? D i e angeführten Beispiele - G r u ß , A n r e d e , 

B r a u c h , M o b i l i a r - haben deutl ich gemacht, daß es fließende 

Übergänge gab, w e n n auch nicht ohne Katarakte; die bürgerli

che K u l t u r hatte offene, verfließende G r e n z e n . Dies gilt, im 

geläufigen sozialen Schema gedacht, nach oben u n d nach unten; 

es ist gerade die M i t t e l - u n d Mit t lers te l lung , welche den bürger

l ichen F o r m e n ihre Durchschlagskraft verleiht. O b w o h l u n d 

w e i l die pol i t ische F o r m i e r u n g des Bürgertums m i t mancherlei 

Schwierigkeiten u n d sehr gebremst vonstatten geht, spielt der 

kulturel le Führungsanspruch eine wesentliche R o l l e . V e r w i r k 

l icht werden konnte er w o h l gerade deshalb, w e i l die bürgerli

che Prägung der K u l t u r v o n vornherein eine breite Z o n e v o n 

Variat ionen einschloß. 3 5 

D i e geschilderten Abstufungsangebote verschleierten die 

Verbürgerlichung, aber ermöglichten sie auch. Diese A b s t u f u n 

gen, scheinbar bloße A r a b e s k e n , gaben d o c h eine H a n d h a b e 

sozialer U n t e r s c h e i d u n g . K u l t u r e l l e Verbürgerlichung mußte 

so keinen Rangverlust bedeuten; es gab allenthalben H i e r a r 

chien, u n d wie in der berufl ichen Ausdi f ferenz ierung bei der 
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Beamtenschaft u n d im Militär waren die oberen Ränge gewis

sermaßen für den A d e l u n d für wenige G r o ß b ü r g e r reserviert. 

A l l e r d i n g s s ind solche Unterscheidungen - zumindest für das 

E n d e des 19. Jahrhunderts - fast zu grob. D i e kulturel le 

Ausdi f ferenzierung vermittelt s ich der sozialen Feinklassi f iz ie

r u n g ; die maßgebliche R o l l e spielen jetzt u n d fortan die »feinen 

Unterschiede« 3 6 (Pierre Bourdieu) . Charakter is t isch ist der 

Wandel des Modebegri f fs . Z w a r s ind die Veränderungen, die 

R o t a t i o n e n , gemessen an späteren Phasen, n o c h relativ langsam. 

A b e r jedenfalls bezeichnet M o d e spätestens im letzten D r i t t e l 

des 19. Jahrhunderts keine über eine längere Ze i t h inweg 

einheitliche u n d verbindl iche St i l form mehr, sondern den weit

gehend v o n der P r o d u k t i o n provozier ten u n d teilweise gelenk

ten Wechsel : M o d e als »des Kapita l ismus liebstes Kind«. 3 7 

N o c h 1883 bezeichnet R u d o l f v o n Ihering die M o d e als 

»Hetzjagd der Standeseitelkeit«; 3 8 aber es geht nicht mehr 

eigentlich um Stände - es ist ein offenes, in sich gestuftes F l i g h t -

pursuit-System, 3 9 das v o n der M o d e ausgelöst w i r d : M o d e 

nicht mehr als Charakter is ierung stabiler Unterschiede des 

Stils, sondern geprägt d u r c h zeitl iche Abläufe. Es gibt Verspä

tungen, u n d es gibt Unterschiede in M a t e r i a l u n d Ausführung; 

aber sie werden nicht best immt v o n Standesgrenzen, sondern 

v o n feinmaschigeren u n d etwas beweglicheren Strukturen. Das 

macht die Sache für die Beteil igten nicht unbedingt leichter 

(auch G u m m i w ä n d e sind Wände); aber w i e d e r u m gilt: die 

Plural is ierung der Unterschiede begünstigt den G e d a n k e n einer 

einheitl ichen bürgerlichen K u l t u r . 

Selbstverständlich m u ß hins icht l i ch der R i c h t u n g der A u s 

strahlung unterschieden werden. D i e partielle Verbürgerli

chung unterer Volksklassen ist etwas anderes u n d verläuft 

anders als die - ebenfalls partielle - Verbürgerlichung der 

A r i s t o k r a t i e . 

Im B l i c k auf den A d e l ist schon verschiedentl ich auf einen 

wechselseitigen A u s g l e i c h hingewiesen w o r d e n : A u f der einen 

Seite ist das Nobi l i t i erungsstreben des gehobenen Bürgertums 

unverkennbar, 4 0 u n d wo der auszeichnende T i t e l nicht erreicht 

w i r d , werden vielfach wenigstens bestimmte kulturel le Ä u ß e 

rungsformen übernommen. H i e r h e r gehört beispielsweise die 

Fahrt m i t der Equipage , die auch nach der Einführung der 

Eisenbahnreise nicht verschwindet u n d ihren sozialen Ze ichen

charakter behält. A u f der anderen Seite übernehmen M i t g l i e d e r 
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des A d e l s i m m e r häufiger bestimmte F o r m e n der bürgerlichen 

K u l t u r . T h o m a s N i p p e r d e y weist h i n auf die Verbürgerlichung 

»in K l e i d u n g , F a m i l i e n m o r a l , Regeln des z iv i l is ierten Betra

gens, A u s b i l d u n g u n d Teilnahme an der K u l t u r , u n d z u m a l in 

der Wirtschaftsführung«. 4 1 

D i e Annäherung zwischen Bürgertum u n d A d e l n i m m t -

dies ist bekannt - gegen das Jahrhundertende z u . D a s Militär 

u n d vor al lem bestimmte Inst i tut ionen innerhalb des Militärs, 

wie das Reserveoffizierscorps, gelten als starkes Relais bei der 

V e r m i t t l u n g z w i s c h e n A d e l u n d Bürgertum, 4 2 w o b e i das Ver

mittlungsergebnis allerdings nicht unbedingt eine generelle 

Bürgerlichkeit war, sondern oft eine Sonderkul tur , die v o r 

al lem aufs akademische L e b e n u n d auf den barschen U m g a n g s -

stil der Beamtenschaft 4 3 durchschlug. 

N o r b e r t El ias hat gezeigt, wie sich der ursprünglich auch 

sozial gefaßte Gegensatz zwischen (bürgerlicher) K u l t u r u n d 

(adliger) Z i v i l i s a t i o n allmählich ins N a t i o n a l e verschiebt: deut

sche K u l t u r gegen französische Z i v i l i s a t i o n . 4 4 Diese Verschie

bung mag teilweise schon eine Folge des vo l lzogenen k u l t u r e l 

len Ausgle ichs sein; in erster L i n i e aber bi ldet diese oft aggressi

ve W e n d u n g gegen die französische N a t i o n eine wichtige V o r 

aussetzung für die Abschwächung s o z i o k u l t u r e l l e r Gegensätze 

zwischen A d e l u n d Bürgertum. 

Bedeutsamer für den Zuschni t t u n d die R o l l e bürgerlicher 

K u l t u r w a r die Frage der A b g r e n z u n g oder Ö f f n u n g nach unten. 

In den Schriften deutscher Aufklärer um 1800 f inden sich 

gelegentlich außerordentlich drastische Zeugnisse der A b w e r 

tung der unteren Volksklassen. So spricht ein M e d i z i n e r , em

pört über die hygienische Rückständigkeit , v o n »Antipoden 

der Menschheit«, denen er nur die »Logik des Thieres« z u b i l 

ligt. 4 5 Solche Äußerungen extremer D i s t a n z , die v o m pädagogi

schen Impetus der Aufklärer aufgefangen werden, verschwin

den bald nach der Jahrhundertwende vollständig - vorsichtiger 

gesagt: sie tauchen jetzt höchstens n o c h in der P o l e m i k gegen 

marginalisierte Bevölkerungsgruppen auf, die allerdings - wie 

etwa bei R i e h l - große Teile des Proletariats einschließen k ö n 

nen. Im P r i n z i p fordert die bürgerliche Gesellschaft die soziale 

Öf fnung nach allen Seiten: »Ein freier Übergang muß stattfin

den, d u r c h die W a h l der Lebensart, ein H i n a u f k l i m m e n u n d 

Hinunters te igen , wie Fähigkeiten sich entwickeln« - so F r i e d 

r i c h L u d w i g J a h n . 4 6 
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Gegenüber d e m größten Tei l der Bevölkerung, dem bäuerli

chen, war es unproblemat isch , dieses P r i n z i p zu verkünden. 

Erstens waren hier die Übergänge - also das »Hinaufklimmen« 

v o n B a u e r n k i n d e r n - relativ selten, u n d im E i n z e l f a l l , etwa bei 

der R e k r u t i e r u n g v o n kathol ischen Priestern u n d v o n L e h r e r n , 

standen sie in einer älteren T r a d i t i o n . V o r den nicht in bekannte 

Tradi t ionen eingebundenen Volksschichten herrschte dagegen 

vielfach eine elementare Furcht , die d u r c h die Idee eines perma

nenten, selbsttätigen Ausgle ichs keineswegs beseitigt w u r d e . 

1840 publ iz ierte der französische A u t o r Fregier eine Studie 

über »Les classes dangereuses de la population« u n d die M i t t e l 

zu ihrer Besserung; 4 7 u n d v o r allem in den Großstädten finden 

sich, quer d u r c h E u r o p a , i m m e r wieder Zeugnisse der U n s i 

cherheit u n d A n g s t . E i n Bürgersfräulein fährt m i t der Kutsche 

vor zu einem großen Fest. Sie beschreibt, was sie bei ihrer 

A n k u n f t empfand: » A m E i n g a n g w a r es ein bißchen u n h e i m 

l i c h , denn die Volksmenge , die sich dort aufgestaut hatte, 

schien nicht gerade in mildester S t i m m u n g zu sein. Es war m i r 

d o c h etwas u n h e i m l i c h zumute , da meine O h r e n v o n ihren 

nicht gerade feinfühligen Bemerkungen getroffen w u r d e n [. . .] 

G o t t sei D a n k bl ieb es uns jedoch erspart, Zeugen i rgendwel

cher gewaltsamen Auf tr i t te zu werden. T r o t z d e m hatte i c h 

n o c h nach m e i n e m Eintreten H e r z k l o p f e n v o r A n g s t , ungeach

tet des strahlenden Kontrastes, den der Börsensaal m i t seinen 

glänzenden Besuchern gegenüber den d u n k l e n , drohenden G e 

stalten u n d den groben St immen um den E i n g a n g h e r u m bot.« 4 8 

Diese F u r c h t ist m i t b e s t i m m e n d für die nachhaltigen Versu

che, die entstehende Arbeiterschaft an die bürgerliche K u l t u r 

heranzuführen. Andererseits s ind diese Versuche aber auch eine 

logische Folge des Gleichheitsgrundsatzes, der fre i l ich nicht 

i m m e r m i t der gleichen Reichweite angewandt w i r d . O f t w i r d 

nicht etwa die Verbügerlichung der ganzen Arbeiterschaft ange

strebt, sondern eine Z w e i t e i l u n g : die A u f h e b u n g des guten, 

gesunden K e r n s im Bürgertum, gleichzeitig aber die A u s g r e n 

z u n g einer R a n d g r u p p e , deren A r m u t u n d E l e n d w e i t h i n aus

geblendet bl ieb. R ieh ls E n t w u r f einer bürgerlichen Gesellschaft 

bietet ein Beispie l dafür. 

B e i der G r ü n d u n g u n d L e i t u n g v o n Arbei tervereinen stößt 

man i m m e r wieder auf Beispiele »großbürgerlicher U m a r 

mungstaktik«, 4 9 die fre i l ich nicht als gezielte M a n i p u l a t i o n zu 

verstehen, bei der v ie lmehr das unterstützend-emanzipative 
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M o m e n t v o n der Gängelung u n d A b s c h i r m u n g k a u m z u tren

nen ist. A u c h für die A r b e i t e r hatte die O r i e n t i e r u n g an bürger

l icher K u l t u r eine doppelte F u n k t i o n . A u f der einen Seite 

demonstrierten sie m i t der Übernahme bürgerlicher K u l t u r m u 

ster u n d K u l t u r i n h a l t e , daß sie - nach den Maßstäben der Ze i t -

kulturfähig waren. 5 0 D i e Aufführung schwieriger C h o r w e r k e 

u n d bürgerlicher Schauspiele sollte die Respektabilität genauso 

beweisen w i e das betont dezente Auftreten a u f Festen u n d n a c h 

Festen. D a ß hier keine falsche B e r e c h n u n g zugrunde lag, be

weisen gelegentliche St immen in der bürgerlichen Presse, in 

denen sich B e w u n d e r u n g m i t V e r w u n d e r u n g mischt - V e r w u n 

derung darüber, daß es so kul t iv iert u n d ohne Exzesse zugegan

gen war. 5 2 

Z u m anderen aber bot die bürgerliche K u l t u r den A r b e i t e r n 

auch eine direkte Orient ierungshi l fe . D e r in der bürgerlichen 

Aufklärung entwickelte Gedanke der B i l d u n g u n d Bi ldsamkei t 

war, als ein Standes- oder Klassengrenzen im P r i n z i p sprengen

der, ein H a l t e s e i l für die Arbei terschaft ; sie glaubte an die 

befreiende W i r k u n g v o n B i l d u n g . Z u d e m waren weite Teile der 

bürgerlichen B i l d u n g u n d K u l t u r best immt d u r c h eine starke 

Affinität z u m Bieder-Tüchtigen - u n d auch dies k a m den 

Vertretern der Arbeiterklasse entgegen. 

A u s B e r l i n berichtet Jacob G r i m m i m Jahr 1 8 4 1 seinem 

F r e u n d G e r v i n u s über die Verhältnisse, die er in Gött ingen 

zurückgelassen hat: »Es hat sich ein Vere in , den m a n nicht 

unr icht ig den Mäßigkeitsverein nennt, gebildet, eine Gese l l 

schaft v o n Professoren, die unter sich n u r ein juste m i l i e u 

bi lden w o l l e n u n d aus dem unsere Freunde so gut als Langen-

beck u n d Mühlenbruch ausgeschlossen s ind. Es darf dar in 

weder v o n R e l i g i o n n o c h v o n P o l i t i k gesprochen werden, 

wahrscheinl ich auch nichts gegen gute Sitten; das ist die alte 

Instruct ion der Büchercensoren.« 5 3 E i n e solche Vereinigung 

erscheint w i e eine K a r i k a t u r , u n d m a n w i r d w o h l auch sagen 

dürfen, daß sie epochenspezifisch ist, geprägt v o n der Zei t des 

Biedermeier. A b e r viel leicht ist hier d o c h n u r z u r K e n n t l i c h k e i t 

entstellt, was die bürgerliche K u l t u r des ganzen 19. J a h r h u n 

derts w e i t h i n bestimmte: die B e t o n u n g v o n M a ß u n d M i t t e l 

maß, die »Diätetik der Seele«,5 4 die Ausgewogenheit (wenn 

dieser Begri f f aus der heutigen M e d i e n d i s k u s s i o n in die Vergan

genheit verpflanzt werden darf). 

Es gibt z w a r Venti le , u n d es gibt i m m e r wieder Ausgrif fe , 
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Ausflüge ins weniger Gesicherte, Extravaganzen. A b e r wo sie 

in E r s c h e i n u n g treten, melden sich auch schon die Bedenken, 

u n d rasch w i r d der Spie lraum verengt. D i e Geschichte der 

M o d e bietet Beispiele dafür: alle Ansätze z u r Farbigkeit mün

den, mindestens in der H e r r e n m o d e , ins neutrale G r a u , u n d 

gegen alle formalen >Auswüchse< wenden sich rasch die Vertre

ter einer Ästhet ik des Maßvol len. F r i e d r i c h T h e o d o r Vischers 

Streitschriften gegen die M o d e , die ihrerseits keineswegs maß

v o l l , aber besonders sprachmächtig s i n d , s ind ein guter Beleg 

dafür. 5 5 

Das gleiche Wechselspiel läßt sich im Bere ich der Künste 

ausmachen. »Das öffentliche L e b e n stürmte u n d brauste im 

Theater u n d im K o n z e r t s a a l , w e i l es anderswo nicht stürmen 

u n d brausen durfte« - so schreibt R i e h l in einer seiner Erzäh

lungen, die im J a h r 1839 spielt u n d die er 1885 niederschrieb. 5 6 

A b e r dieses Stürmende u n d Brausende bl ieb im G r u n d e d o c h 

eine ephemere V e r l o c k u n g , u n d die romantische Essenz der 

K u n s t w a r für den Großte i l des bürgerlichen P u b l i k u m s n u r in 

sehr verdünnter u n d entschärfter F o r m genießbar. In der glei

chen Erzählung deutet R i e h l den A b s t a n d an. Es geht um 

komponier te Märchenstimmungen, u n d der Manager des K l a 

viervirtuosen bemerkt d a z u : »Allein was so l l m a n sich für 

Märchen denken? D o c h nicht G r i m m s Hausmärchen? D i e s ind 

bürgerlich!« 5 7 Was »bürgerlich« ist, w i r d v o m munteren Völk

chen der Künstler ironisiert u n d abgelehnt; die Bürger aber 

haben n u r einen gebremsten Zugang zu diesen Seiten der 

K u n s t . Sie setzen auch hier auf das Biedere, Tüchtige, u n d 

ebnen so der L i teratur , der M u s i k , der B i l d e n d e n K u n s t den 

Weg auch zu nicht-bürgerlichen Schichten: Verbürgerlichung. 

III. 

D i e Frage der Verbürgerlichung ist ein L e i t t h e m a in den Über

legungen z u r bürgerlichen Gesellschaft des 19. Jahrhunderts . 

A n d e r s verhält es s ich m i t dem dritten S t i c h w o r t : V o l k s k u l t u r . 

In der D i s k u s s i o n um die Probleme der Bürgerlichkeit taucht 

dieses S t ichwort im allgemeinen nicht auf. D a s ist nicht ver

w u n d e r l i c h : der Begriff entzieht sich einer klaren sozialen 

B e s t i m m u n g ; es läßt s ich n u r vage sagen, daß er auf einen 

Bereich v o r , diesseits, unterhalb der bürgerlichen K u l t u r zielt . 
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Ursachen beteiligt gewesen sein. D i e föderative Prägung rückte 
die alten loka len u n d regionalen Überlieferungen auch den 
Gebi ldeten näher. D i e »Zerlumpung Deutschlands in achtund
dreißig L o k a l - u n d Provinzialstaaten«, v o n der F r i e d r i c h E n 
gels spricht, 6 3 beließ alle B e w o h n e r bis zu einem gewissen G r a d 
im beschränkten Terrain lokaler Interessen. Gerhart v o n Grä-
venitz formul ier t zugespitzt: »Deutschlands Bürgertum w a r 
zuerst >territorial< u n d dann >bürgerlich<«.64 Grävenitz bezieht 
dies auf die D i v e r g e n z der Interessen, welche die H e r a u s b i l 
d u n g einer einheit l ichen Stoßrichtung verhinderte; aber es läßt 
s ich auch beziehen auf die p r o v i n z i e l l e n B i n d u n g e n , die im 
Er lebnis der V o l k s k u l t u r einen R e s o n a n z r a u m fanden. 

V o l k s k u l t u r dieses Zuschnitts w a r aber auch ein akzeptables 
A n g e b o t an den A d e l . Für i h n konservierte u n d transformierte 
sich so ein Stück der vergehenden patriarchalischen Welt - m a n 
denke etwa an die H u l d i g u n g e n für Ortsherrschaften, die 
rechtl ich obsolet geworden waren, aber s y m b o l i s c h in Bräu
chen festgehalten w u r d e n . 

U n d selbst Teile des Proletariats stiegen in das ha lbkonfekt io
nierte A n g e b o t V o l k s k u l t u r ein. Sie bot ihnen die Möglichkeit 
der Rückbindung an die ländlichen Herkunf tsreg ionen u n d 
gleichzeit ig die Chance zu einer Spez ia l form der Verbürgerli
c h u n g : W e n n sich die A r b e i t e r in Volkstracht warfen (und die 
Trachtenvereine der großen Städte rekrutierten sich v o r al lem 
aus dieser G r u p p e , allerdings weniger aus Fabrikarbeitern als 
aus Eisenbahnern u.a.), näherten sie sich der Bürgerlichkeit, 
i n d e m sie eine v o n dieser akzeptierte N a c h b a r p o s i t i o n , die 
quasi-bäuerliche, übernahmen. »Die gute alte Zeit« war z w a r , 
wie N i p p e r d e y betont, bald ke in Gegenstand seriöser Ref lexion 
u n d D i s k u s s i o n m e h r , 6 5 aber sie bl ieb für weite Kreise ein 
emotionaler F l u c h t p u n k t . 

D i e zweite Ursache steht auf den ersten B l i c k im Gegensatz 
z u r ersten, z u r engen terr i tor ia l -provinz ie l len B i n d u n g : Es ist 
der V o r s c h e i n des nationalen G a n z e n , der in der V o l k s k u l t u r ja 
d o c h auch enthalten war. Es w a r k e i n ausschließender Gegen
satz, H e i m a t u n d Vaterland standen in einer komplementären 
Bez iehung. D a h l m a n n stellt dies 1835 in seiner Studie »Die 
P o l i t i k auf den G r u n d u n d das M a ß der gegebenen Zutände 
zurückgeführt« 6 6 heraus: »Die Vaterlandsliebe schlägt ihre 
W u r z e l in den Örtl ichkeiten, welche s ich um die Wiege des 
M e n s c h e n versammelten.« 6 7 
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Für die bürgerliche K u l t u r jedenfalls waren die unpräzisen, 
aber eben d a d u r c h auch v i e l Identifikationsfläche bietenden 
K o n s t r u k t e V o l k u n d V o l k s k u l t u r h o c h f u n k t i o n a l . Sie boten 
eine w i l l k o m m e n e Ergänzung. Bürgerliche N o r m e n u n d Werte 
w u r d e n d a d u r c h nicht gefährdet - schon deshalb nicht , w e i l 
diese in das K o n s t r u k t hineingetragen waren. V o l k s k u l t u r 
fungierte als A n g e b o t an alle Schichten, einen w e n n nicht 
bürgerlichen, so d o c h bürgerlich sanktionierten M o d u s v o n 
K u l t u r zu übernehmen. G l e i c h z e i t i g aber fungierte sie als eine 
A r t Schutzschicht nach unten, als A b p o l s t e r u n g v o n Bürger
l ichkeit . 
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