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Fill Heidi, Lars, Stefanie, Grischa, Beatrice, Carlos, Arnd, Alexandra und 
auch fur viele meiner Studierenden. Sie haben mir zugehort in Veranstal
tungen, auf dem Flur, ja bei buchstablich jeder Gelegenheit und meine Be
geisterung fur dieses Thema und die Art es zu betrachten geteilt, aufrecht 
erhalten und mich je auf ihre Weise unterstiitzt. - Und ganz besonders fur 
Aurel, der wahrend der Jahre, in denen ich von der Macht der Unschuld be
setzt war, zum Erwachsenen geworden ist und mich damit ein fur aile Male 
davon befreit hat, ihr noch zu dienen. 



Abbi/dung 1: "Daddy, what did you do in the Great War?", ca. 1916. Entwurf: 
Savile Lumley, Hrsg.: The Parliamentary Recruiting Committee, London. 
QueUe: Schockel, Erwin: Das politische Plakat: eine psychologische Be
ttachtung. Miinchen: Eher, 1938 
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Einleitung: Der Blick auf das Kind - gilt der 
Gesellschaft 

Die Macht der Unschuld ist eine dreifache. Sie signalisiert Gefahr, ver
spricht Rettung - wie sie beide die Gesellschaft umfassend betreffen - und 
sie kann uber moralische Zugehorigkeit schlechthin entscheiden: Steht man 
ihr entgegen, so bewirkt sie Ausschluss aus dem Kreis derjenigen, denen ge
sellschaftliche Anerkennung noch zukommen kann, stellt man sich in ihren 
Dienst, so garantiert sie fur den quasi natrirlich guten Menschen und heiligt 
die Sache, die man vertritt. Die Macht der Unschuld, deren Rituale, Ge
schichten und Wirkungen dieses Buch aufzeigen will, wird aus dem Kind 
gewonnen - durch symbolische Oberhohung. Durch das 1<ind wird Un
schuld einpragsam, anrUhrend und mit hochster Autoritat verkorpert. Die 
Macht der Unschuld beansprucht Natur und Heiligkeit als ihre Referenzen. 
In ihrem Einsatz, ihrer Wirkung und auch in ihrer keineswegs unschuldigen 
Konstruktion ist sie jedoch ganz von dieser Welt: Sie ist eine gesellschaftli
che Macht. 

Damit ergibt sich auch ein Paradox: Eine gesellschaftliche Macht beruht 
auf 1<indern, die doch ihrerseits als Gruppe an der Gestaltung der sozialen 
Welt kaum beteiligt werden - eine Minoritat wird damit zur moralischen 1n
stanz (Buhler-Niederberger/Hungerland/Bader 1999). Gesellschaftliche Mar
ginalisierung auf der einen Seite und moralische Oberhohung auf der ande
ren Seite gehen miteinander einher. Das Bild des 1<indes wird dabei in einer 
Weise entworfen, die beides begtUnden kann. Zunachst einmal- und das ist 
die zentrale Annahme - sei das Kind anders. Es sei anders als die Erwach
senen, aber auch anders, als man es gemeinhin in Rechnung stelle, und 
Rousseau erhebt den Anspruch, dass das Nnd so sehr anders sei, dass es 
schon eines ganz besonderen Menschen bedurfe, urn es noch richtig erken
nen zu konnen (vgl. den Beitrag von Peter Tremp). Seither ist dieser An
spruch impliziert, wenn man Offentlich zur Deutung des 1<indes antritt. Das 
Kind wird im weiteren beschrieben durch Bedurfnisse, und diese konstituie
ren eine ganz generelle Bedurftigkeit, oft zugespitzt zur Schwache und 
Hilflosigkeit. Damit stellt es einen Appell an die andere gesellschaftliche 
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Kategorie dar, die iiber das Kind mit definiert wird: den Erwachsenen. Es 
ist diese komplementiire und zutiefst asymmetrische Definition von Alters
kategorien, die von der Soziologie der Kindheit mit dem Begriff der "gene
rationalen Ordnung" gefasst wird (Qvortrup 1987; Honig 1999; Alanen 
1994,2000). In dieser Weise - wechselseitig mit Anspriichen und Leisrun
gen aufeinander verpflichtet - werden die Altersgruppen im weiteren Gefu
ge von gesellschaftlichen Institutionen und den ungleichen Chancen auf 
Teilhabe an gesellschaftlichen Giitem, die diese konstituieren und konser
vieren, verankert. Die Bediirftigkeit des Kindes kann immer wieder zur Le
gitimation von Institutionen und Verhiiltnissen sozialer Ungleichheit heran 
gezogen werden, sie rechtfertigt die Ordnung der Familie Ooseph/Fritsch/ 
Battegay 1977; Donzelot 1979), der Geschlechter (Badinter 1984; Leonard 
1990; Schiitze 1991; Kniebiehler/Fouquet-Montalba 1977; Kniebiehler 2000), 
die ungleiche 6konomische Teilhabe der Altersgruppen (Sgritta 1996; 
Joos/Meyer 1998; Qvortrup 1998; Hengst/Zeiher 2000; Joos 2001) und 
schlieBlich auch zu einem guten Teil staatliche Herrschaft (Meyer 1983). 

Wie die Bediirfnisse der Kinder dann im einzelnen definiert werden, 
kann variieren, kontrare Behauptungen werden in kurzer Abfolge gemacht 
- das tangiert die grundsatzliche Geltung der generationalen Ordnung nicht. 
Die Geschichte der Erziehungsratgeber und popularen Psychologiebucher, 
aber auch der Wissenschaften yom Kind zeigt, dass die Autoren ihre Mei
nungen immer wieder andem, etwa wenn es urn das Stillen, den Umgang 
mit dem Weinen, dem Toilettentraining, urn die M6glichkeit mutterlicher 
Berufstatigkeit usw. geht, aber auch was die Definition einer "Natur" des 
Kindes und seiner Bedurfnisse ganz generell betrifft (Beekman 1977; Lo
max/Kagan/Rosenkrantz 1978; Kessen 1979; Wiesbauer 1981; Hardyment 
1983; Cleverley /Phillips 1986; Bradley 1989). Werden die Bedurfnisse der 
Kinder jedoch in eine Offentliche Debatte eingebracht - und selbst wenn sie 
dort noch weniger fundiert werden als in diesen Werken - so kann man 
nicht widersprechen. Dies gilt erst recht fur die dadurch konstituierte Be
durftigkeit. "Kinder brauchen ... " ist ein Argument, dem nichts entgegenzu
halten ist.1 Ganz gelegentlich kann man mit einem anderen Bedurfnis der 
Kinder argumentieren, die Bedurftigkeit aber bleibt verpflichtend. Das gilt 
auch und vielleicht gerade fur aktuelle politische Debatten, wie ich in mei
nem eigenen Beitrag zu 6ffentlichen Debatten und politischen Verhandlun
gen in Deutschland zeige. 

Auf der Schwache, der Bediirftigkeit - die aufgelagert auf die Behaup
tung der Andersartigkeit grenzenlos und also belie big veranschlagt werden 
kann - beruht die Macht der Unschuld. Schon die klassische Studie zur Ge
schichte der Kindheit von Philippe Aries (1978) zeigt, wie gerade mit dem 
Aufkommen der V orstellung, dass es Kinder zu schutzen und zu retten 
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galte, und mit der seit dem ausgehenden Mittelalter Zug urn Zug erfolgen
den faktischen Verbannung der Kinder aus dereinstmals durchmischten 
Gesellschaft in separierte Institutionen, sie in ihrer dabei entdeckten Beson
derheit hochgewertet und sentimentalisiert werden.2 Fiir das Geschehen an 
der Wende zurn 20. Jahrhundert belegt Zelizer (1985) die doppelte Zielset
zung, die die Moralisten aus dem Biirgertum gegenuber armeren Eltern und 
deren Kindern verfolgten: die Ausgliederung der Kinder aus allen okonomi
schen Zusammenhangen (auBer dem Konsum) und die emotionale und 
normative Aufwertung zum geheiligten Gut, gegenuber dem sich profane 
Uberlegungen verbieten. Lasst also die ganz besondere Bedurftigkeit der 
Kinder die Teilhabe an Gesellschaft nicht mehr zu, erhebt sie sie auf der 
anderen Seite zu ihrem kostbarsten Gut: Sie macht die Kinder "unnutz, 
aber liebenswert" (vgl. den Beitrag von Viviana Zelizer), teuer, aber kostbar. 
Das jedenfalls ist der Tenor Offentlicher Diskurse und die implizierte Logik 
im allmahlichen Umbau gesellschaftlicher Institutionen, den sie begleiten. 
Man kann auch argumentieren, dass mit der relativen Nutzlosigkeit des 
Kindes im "European Marriage Pattern" emotionale Motive und eine ge
wisse Sentimentalisierung des Kindes die Bestimmung seines Wertes und 
die Familienplanung stets explizit mitgesteuert haben. Es handelt sich hier 
urn das Familienmodell, in dem die Heirat spat erfolgte, erst dann namlich, 
wenn die okonomische Basis fur das selbstandige Wohnen und Wirtschaf
ten des Paares geschaffen war, und in dem entgegen weitverbreiteter, sen
timental beschworener Vorstellungen uber friihere Zeiten die Versorgung 
der Alten durch ihre erwachsenen Kinder stets eine ungewisse und der Ver
handlung bediirftige Angelegenheit war (Hajnal 1965; MacFarlane 1986; 
BUhler-Niederberger 1996).3 Dabei geht es in diesem Buch urn die gesell
schaftliche Defmition und Bewertung, urn das normative Muster der Liebe 
zum Kind und seiner Wertschatzung, wwrend ich nicht auf die Frage nach 
einer real vorhandenen Liebe von Seiten der Eltern eintreten will, die von 
der Wissenschaft kontrovers verhandelt wird und die wohl in der Naivitiit 
und der Befangenheit in zeitgenossischen Vorstellungen von Liebe, die 
meist schon der Frage und noch mehr den Antwortversuchen anhaften, 
auch kaurn je zu beantworten sein wird.4 

Marginalisierung und emotionale und normative Uberhohung sind also 
die zwei Seiten eines Geschehens. Unubersehbar - und letztlich in ihrer 
Haufung und Penetranz von unvermeidlicher Wirkung - sind sie die dop
pelte StoBrichtung der Anstrengungen, wie sie in verschiedenen Zeiten von 
Moralisten und Sozialreformern unternommen wurden und wie sie sich 
letztlich in ihrer Addition und ihren Effekten - wenn auch mit aller Vor
sicht gegenuber behaupteten linearen Prozessen - als historische Entwick
lung moderner Kindheit sehen lassen. Solche moralischen Unternehmen 



12 Einleitung 

lassen sich besser verstehen, wenn man beriicksichtigt, dass sie auch immer 
mit Anliegen der Disziplinierung verbunden waren. Diese Einsicht er
scheint bereits bei Aries (1978). Die von ihm beschriebene "Entdeckung 
der Kindheit" - das zunehmende Geltendmachen kindlicher Besonderheit 
resp. die Aussonderung der Kinder aus der Gesellschaft und We emotio
nale und normative Oberhohung - stellt er auch als einen Prozess der Neu
ordnung der Gesellschaft dar, wie er mit Beginn der Neuzeit und iiber ver
schiedene Etappen anlauft und weit hohere Moglichkeiten der Kontrolle 
eroffnet. Den Prozess beschreibt er als Umwandlung der alten "unordentli
chen" Gesellschaft, mit der fur diese typischen Vermis chung von allem und 
jedem, in eine Gesellschaft, die funktional differenzierte Bereiche kennt, mit 
eindeutigen Zugehorigkeiten und klarer Trennung, in denen sich die Indivi
duen der jeweiligen Disziplin und bald einmal auch der Selbstdisziplin zu 
unterstellen haben. Der Ordnungsprozess lasst sich besonders gut an der 
Entwicklung der StraBe zeigen. Die StraBe wird vom Raum, in dem sich die 
Stande, die Altersgruppen und die Funktionen mischten und die Obergange 
zwischen dem offentlichem Bereich und dem privaten Wohnbereich fJie
Bend waren - vom Raum, in dem "jeder" war und "alles" geschehen und 
beobachtet werden konnte - zum zunehmend geregelten Raum und 
schlieBlich zur reinen Verkehrsader (Aries 1994). Die erste Gruppe, die von 
der StraBe entfernt und in den neu entstandenen privaten Bereich verlagert 
zu werden hat - urn sie zu schiitzen, urn sie zu disziplinieren und urn mehr 
Ordnung in der Gesellschaft insgesamt zu garantieren - sind die Kinder. 
Die darauf gerichteten sozialdisziplinierenden Anstrengungen nehmen im 
19. und beginnenden 20. Jahrhundert eine besondere Intensitat an und die 
Stigmatisierung von Kindern und Jugendlichen der Unterschicht als gefahr
det und gefahrlich rechtfertigt fast vorbehaltlos ihre Kasernierung durch 
Behorden und Kinderschiitzer (Donzelot 1979; Farge 1992; Mahood 1995; 
Dekker 2001; Biihler-Niederberger 2003). Auch die kinderschiitzerischen 
Kampagnen zur Ausgliederung der Kinder aus okonomischen Zusammen
hangen (Maynes 1985; Sommerville 1990; Hendrick 1997; de Coninck
Smith et al. 1997; Chassagne 1998, Zelizer 1985; Lasch 1981) richten sich 
gegen die Lebensweise und die Familienmuster der kleinen Leute - denn es 
sind die Kinder der kleinen Leute, die sich noch auf der StraBe aufhalten 
und noch arbeiten, als Obrigkeit und Biirgertum die Gesellschaft nun mit 
weit entschiedeneren Anstrengungen und mit neuen sozialdisziplinierenden 
Institutionen und Regelungen verandern wollen, und gelegentlich tun dies 
gerade die Jungen der einfachen Leute auch mit groBerem Selbstbewusst
sein und einiges mehr an Autonomie, als es die angestrebte generationale 
Ordnung den Kindern noch zugestehen will. Bestrebungen des Neuarran
gements der Kindheit - von gleichzeitig Ausschluss und Hoherbewertung 
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des Kindes - stehen also nicht selten in einem utilitaristischen und sozial
disziplinierenden Zusammenhang. Sie richten sich gegen den von der Ob
rigkeit und den Reformem beklagten MiiBiggang, auf eine Verfleilligung der 
Gesellschaft und auf Selbstdisziplin, eine Verlagerung also von sozialer 
Kontrolle in den Einzelnen (Biihler-Niederberger/Tremp 2001), und sie 
richten sich in diesen Fallen ganz besonders gegen die Lebensweise der un
teren Schichten. 

Aber auch wenn mit dem bediirftigen und wertvollen Kind ganz eindeu
tig in einem gesellschaftlichen Interessenzusammenhang argumentiert wird 
- und obendrein noch dem ganz profanen der Verfleilligung der Gesell
schaft -, steht einer Rhetorik, die sogar sakrale Anleihen nicht scheut, nichts 
entgegen. Die Christlichen Schulbriider und andere Ordensleute, die in der 
zweiten Hiilfte des 17. Jahrhunderts Schulen fur die Kinder der Armen 
griinden, prasentieren ihr Unterfangen irn Zeichen der Kindheit Jesu. Sich 
Kindem anzunehmen, sei nicht weniger als Jesus Christus zu empfangen 
und wenn es sich urn ein armes und verlassenes Kind handle, so empfange 
man ihn gleich doppelt, sagt der Griinder von Armenschulen in Rouen, Ni
colas Barre Gulia 1998a: 14). Und Jean-Baptiste de la Salle fordert in einer 
Andacht die Lehrer seiner Schule auf, "Jesus unter den armseligen Lurnpen 
der Kinder, die sie unterrichten ... ", zu erkennen "und in ihnen zu verehren 
... nach dem Beispiel der Drei Konige. "5 Sakrale Rhetorik begleitet hier die 
Unterstellung der Kinder unter eine rigorose Disziplin und ausgekliigelte 
Uberwachung, wie sie Michel Foucault unter haufiger Bezugnahme auf die 
Abhandlungen und Unterrichtsanweisungen der Christlichen Schulbriider in 
"Uberwachen und Strafen" (1976) als technologische Erfmdung jener Zeit 
schildert, die das Individuum "disziplinarformig" aufbaut, zur Steigerung 
von Kontrolle und Nutzen - und genau dies entsprach denn auch der Ab
sicht der Schulgriinder. 

Der Blick auf das Kind zielt iiber dieses hinaus auf die Gesellschaft - oft 
so weit hinaus, dass er vor allem ihr gilt. Das ist die zentrale These dieses 
Buches. Was an Merkmalen und Eigenarten und was als das Wesentliche 
des Kindes ausgemacht wird, richtet sich schon immer auf die Veranderung 
oder Bewahrung der gesellschaftlichen Ordnung, auf die Durchsetzung von 
Interessen. Und gerade da, wo die Macht der Unschuld reich ausstaffiert 
und weithin sichtbar inthronisiert wird, trifft dies in besonderem MaGe zu. 
Die Beitrage, die in diesem Band versammelt sind - zum kleineren Teil be
reits publiziert und nun fur diesen Band iibersetzt und zum groBeren Teil 
fur diesen Band geschrieben - stellen historische und zeitgenossische Zu
sammenhange vor, in denen das Kind in seiner Unschuld zu einer zentralen 
Figur gesellschaftlicher Auseinandersetzung gemacht wurde. In allen diesen 
Zusammenhangen ging es auch um die Gestaltung von Kindheit, urn Insti-
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tutionen und Bedingungen des Aufwachsens - und dabei dann urn eine ge
ordnete und ordnungsstiftende Kindheit. Daneben aber gab es eine weitere 
Bedeutung und Stofirichtung der Auseinandersetzung: Darin sollte ent
schieden werden iiber die Richtigkeit von Standpunkten und Ansichten -
die buchstablich Gott und die Welt betrafen - und iiber die Wertigkeit ihrer 
Vertreter; darin erschien das Kind als Opfer der falschen Seite und als 
Martyrer und Erloser fiir die richtige; darin klagte es die einen an und 
sprach die anderen frei von jeder Schuld. Es sind diese Geschichten symbo
lisch maximal iiberhohender Anstrengungen, in denen auch der Antago
nismus eine besondere Rolle spielt: die Aufwertung des Kindes zum Zwek
ke der Abwertung anderer gesellschaftlicher Gruppen oder Akteure. Ein 
Vehikel sozialen Ordnens ist das Kind darin nicht nur dariiber, dass es 
durch die ihm anerzogenen oder bewahrten Eigenschaften mehr resp; eine 
neue Ordnung erlauben soli, es wird auch zum Anklager und obersten 
Richter in Sachen der jeweiligen gesellschaftlichen Vorstellungen erhoben. 

Es ware unzutreffend zu sagen, dass die Figur des unschuldigen Kindes, 
mit ihrer Schwache und Bediirftigkeit, in solchen Auseinandersetzungen in 
Anspruch genommen und instrumentalisiert wird. Vielmehr - und die Beitra
ge zeigen dies deutlich - wird diese Figur in solchen Auseinandersetzungen 
erst geschqlfon, zunachst sehr stark im Rahmen kirchlichen Brauchtums und 
christlicher Lehre und dann also vor allem als Anklage gegen die Juden. 
Claudine Vassas sichtet in ihrem Beitrag eine ungeheure Fiille kirchlicher 
Brauche, Inszenierungen, Symbole, in denen Zug urn Zug die unschuldigen 
Kinder aufgebaut werden: Opfer der Juden und damit berechtige Tater an 
ihnen - in der letzten Oberhohung werden sie zu Erloserfiguren, von aller
dings befremdlicher Aggressivitat. Das Christen tum, dem der Antagonismus 
fundamental eigen ist und immer war, die Unterscheidung und Ausgren
zung der Anders- und damit Falschglaubigen, versieht das unschuldige Kind 
mit einem Reichtum an Bildern, Geschichten, Bezeichnungen, die von allen 
nachfolgenden Unternehmen wieder aufgegtiffen werden konnen und auch 
aufgegriffen werden. Und nicht nur soweit es die Juden betrifft, wird die Fi
gur der Unschuld an die Ausgrenzung und das Massaker der Anderen ge
kniipft, auch den Hugenotten wird, wie den Juden, der Ritualmord an Kin
dern unterstellt und bei der theatralen Inszenierung der Steinigung und 
Verbrennung von Ketzern diirfen die Kinder deshalb als Tater eine hervor
ragende Rolle spielen - darnit belegen sie die gottliche Reinheit des grausa
men Rituals Oulia 1998: 292ff.). 

Die spatere Zeit fiigt den sakralen Bildern die normative Oberhohung 
der Natur hinzu, ohne allerdings die Symbolik, wie sie im kirchlichen Zu
sammenhang entwickelt wurde, wegzulassen. Beide - Gott und die Natur
dulden in der Art, wie sie entworfen werden, keinen Widerspruch, keine 
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Auflehnung. In dieser nun doppelten Autoritat wird das Kind wiederum 
beansprucht, das zeigt Peter Tremp in seinem Kapitel zu Rousseau und der 
Franzosischen Revolution. Es wird zu einer in Wort und Bild beschwore
nen Figur gegen die Gegner, die alte Ordnung, und fur die eigene Sache, die 
Moglichkeit und Qualitat der neuen Gesellschaft - wahrend es dann beim 
Entwurf von Institutionen, namlich neuen Schulen fur die revolutionare 
Gesellschaft, doch wesentlich schwerer fillt, iiber die Bediirfnisse dieser Fi
gur Eindeutigeres zu sagen. In der Mischung aus religiosen Symbolen und 
Beziigen und Naturrhetorik, in der das Kind zur Zeit und von den Vertre
tern der Franzosischen Revolution in kitschigen Festen und neu erfunde
nem Brauchtum inszeniert wird, erweist sich die kindliche Erlosergestalt als 
resistent gegen die Sakularisierungsprozesse jener Zeit, das Kind wird Figur 
einer Ersatzreligion. Und in dieser reichlich siillen Form der Prasentation 
erhalt es sich. Es ist Hauptdarsteller in der Geschichte der Sakralisierung 
aus den USA an der Wende zum zwanzigsten Jahrhundert, die Viviana Zeli
zer in ihrem Beitrag erzahlt, in der es ganz konkret darum geht, dieser Figur 
Reverenz zu erweisen, nun durch ihre explizite Freistellung von allen oko
nomischen Beziigen - und dennoch die guten Geschafte der Anbieter von 
Kinderversicherungen zu ermoglichen. Es erhalt sich bis auf den heutigen 
Tag, iibersteht also auch die Sakularisierung des zwanzigsten Jahrhunderts 
als Martyrer- und Erloserfigur, die mit religiosen Symbolen angereichert 
rund urn die Welt kursieren kann. Das zeigen der Beitrag von Grischa Muller 
und mein eigener Beitrag. 1m politischen Plakat des 20. Jahrhunderts und in 
politischen Debatten des ausgehenden zwanzigsten Jahrhunderts, wie sie 
diese Beitragen analysieren, taucht dieses Kind nun als eigentliche Werbefi
gur auf, als Bestandteil von Wahlkampfrhetorik, und dabei ermoglicht es 
immer wieder Ausgrenzung: all jener Personen und Gruppen und all jener 
Anliegen, die jenseits einer Ordnung liegen, die unter Berufung auf die Be
diirftigkeit des Kindes als natiirliche, selbstverstandliche Ordnung unbe
stritten bleiben muss. Die Resistenz des Erloserkindes gegen Sakularisierung 
lasst sich auch da noch einmal feststellen, wo Organisationen der Entwick
lungshilfe dieses Kind in ihren Kampagnen entwerfen und mit "echter 
Kindheit" gegen Kinderarbeit klagen und darnit die Riickstandigkeit von 
Kulturen mit anderer generationaler Ordnung in einer Weise konstatieren, 
die Einspruch schwer macht. Das unschuldige Kind erhalt sich als Mission 
der westlichen Kultur (Konig 2000). 

Dass die Figur des reinen unschuldigen Kindes im Antagonismus ent
wickelt wurde, belegen auch die Beitrage von Egle Becchi und &bert van Krie
ken. Sie zeigen namlich, dass es abseits von klaren Frontstellungen keines
wegs einfach ist, "das Kind" zu beschreiben, dass verschiedene Moglich
keiten offen stehen und gerade die Annahme der Unschuld oft hochst pro-
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blematisch ist, ja dem "gesunden Menschenverstand" entgegen steht. Ge
wissermaBen von der anderen Seite her, der utopischen Gesellschaft, die der 
bestehenden entgegengesetzt ist, bringt es Egle Becchi in ihrem Beitrag auf 
den Punkt, wenn sie argumentiert: ,,AuBerhalb der von der traditionellen 
moralischen Ordnung bestimmten Gesellschaften macht die Definition der 
Unschuld keinen Sinn und ihre Anwendung auf die Kindheit ist irrelevant, 
wenn nicht sogar widerspriichlich." Obwohl es in diesen beiden Beitragen 
nicht urn unmittelbare Auseinandersetzungen zwischen gesellschaftlichen 
Gruppen geht - vielmehr in beiden FaIlen urn Ermittlungsprobleme kindli
cher Unschuld, das eine Mal beim Schreiben gesellschaftlicher Utopien, das 
andere Mal ganz konkret in Strafverfahren resp. der entsprechenden Ge
setzgebung - werden ailerdings auch hier immer wieder Gegner an den 
Pranger gestellt und aus der Gesellschaft ausgegrenzt, wann immer Un
schuld oder - meist von einem dabei ausgemachten Gegner angeblich erst 
verursachte - Schuld der Kinder zu Debatte stehen. Und dies geschieht in 
den aktuellen offentlichen Debatten verschiedener Lander, wie Robert van 
Kriekens Text erkennen lasst. 

In der Beschworung der kindlichen Unschuld ist die Angst vor ihrem 
Verlust stets prasent, als logische Folge der gesellschaftlichen Konflikte, in 
denen die Figur des unschuldigen Kindes aufgebaut wird. Der drohende 
Verlust der Unschuld, der dem Gegner angelastet werden kann, ist gele
gentlich starker prasent als die Visionen der Reinheit. Die Verkniipfung 
kindlicher Bediirftigkeit und Reinheit mit der sozialen Ordnung und die 
Ubersteigerung von kindlicher Unschuld bis zur Stilisierung des Kindes als 
Erloser der Welt liefem die entsprechenden Assoziationen und Argumenta
tionen fUr Untergangsszenarien, aber auch fUr eine eigentliche Damonisie
rung von Kindem, wie sie in den Beitragen von Egle Becchi und Robert van 
Krieken auch aufscheint.6 Das Umschlagen in Verteufelung und die Be
schworung der Gefahr, die von den Kindem ausgehe, geschieht schnell, 
und in der Vorstellung vom geHihrdeten und damit gefahrlichen Kind 
(Malmede 1991, Mahood 1995) sind beide Seiten der Argumentation vor
handen und werden iiberdies - unter Gesichtspunkten eines professionellen 
Marktes betrachtet - zur profitablen Expertenargumentation. 

Die Anteile des Bildes von Kindem, die in offentlichen Debatten und 
politis chen Diskussionen auftauchen, fiigen sich nicht zu einer psycholo
gisch stimmigen Aussage iiber die Eigenarten und Anspriiche des kindli
chen Charakters. Sie resultieren vielmehr aus der gesellschaftlichen Kreation 
und Inanspruchnahme dieses Bildes, wie sie in Arenen der Auseinanderset
zung erfolgen, ihre Logik, sofem man denn nach einer solchen suchen will, 
entstammt den gesellschaftlichen Konflikten und der Logik ihrer Austra
gung, den Ordnungsbestrebungen, in denen die Figur des unschuldigen 
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Kindes in Anspruch genommen wird - zur Anklage und zur Ausgrenzung. 
Das jedenfalls ist der Zugang, der fur dieses Buch gewahlt wurde. Nicht die 
Urspriinge der Bilder yom Kind sind es, die hier im Vordergrund stehen, 
vielmehr ist es irnmer schon ihr Gebrauch, die Macht der Unschuld, die ih
rerseits in den Dienst gesellschaftlicher Interessen gestellt wird - entspre
chend simpel und buchstablich plakativ sind die entworfenen Bilder des 
Kindes, mit denen man es zu tun hat. Das unterscheidet dieses Buch von 
Werken, die nach den geistesgeschichtlichen Wurzeln von Bildern des Kin
des und nach dem sich im Laufe der Geschichte verandernden Gehalt von 
Unschuldsvorstellungen fragen, die eine Mythologie der Kindheit rekon
struieren (Lenzen 1985; Richter 1987; Schindler 1994; Baader 1996; V 0-

winckel 1991). Werden die Ideen und Gedanken iiber das Kind freier von 
unmittelbarer Verzweckung entworfen, so fallen die entworfenen Bilder dif
ferenzierter und poetischer aus, wobei man allerdings dennoch nicht in den 
Irrtum verfallen sollte, sie als aufgespiirte wahre Geheimnisse des kindli
chen Wesens zu betrachten. 

So ist es denn auch nicht die Suche nach einem Entwurf des Kindes, der 
angemessener oder sogar wahrhaftiger sein kelOnte, der diese Arbeit moti
viert hat. Hat man es mit einer gesellschaftlichen Kategorisierung zu tun -
als die man die Alterskategorisierung aufgrund ihrer Entstehungsgeschichte, 
der Zusammenhange, in denen sie bearbeitet wird, und ihrer Varianz in ver
schiedenen sozialen Welten erkennen kann -, so kann man den Anspruch 
ihrer naturalistischen Beschreibung nicht mit einem objektivistischen 
Wahrheitsanspruch verfolgen. Mit der simplen Form der Beschreibung, wie 
sie der Macht der Unschuld zugrunde gelegt wird, erreicht man jedenfalls 
keinen Zugewinn an konkreten Handlungsmoglichkeiten in Bezug auf Kin
der. Man verliert sogar die Moglichkeit differenzierender Reaktionen, wie in 
verschiedenen Beitragen dieses Bandes erkennbar wird, sei es, dass man sie 
explizit aufgibt wie im Falle des neuen Kindschaftsrechts (vgl. meinen eige
nen Beitrag), oder sei es, dass man sie langst aufgegeben hat und nun je lan
ger je weniger damit operieren kann (wie es der Beitrag von &bert van Krie
ken zur Annahme des "doli incapax" zeigt). Das eigentliche Anliegen dieses 
Buches ist es aber auch nicht, gedankliche Spielraume fur eine differenzier
tere Konstruktion zu eroffnen. Ebenso wie das Bild des Kindes auf die Ge
sellschaft zielt, so tut es vielmehr auch das Interesse, das dies em Buch zu
grunde liegt. Die relevanten Fragen, die sich stellen, wenn mit der Chiffre 
des unschuldigen Kindes operiert wird, sind Fragen danach, wer an der 
Konstruktion der sozialen \'V'elt noch beteiligt ist, wenn sie sich dieser 
Macht bedient, wer von ihr ausgeschlossen wird und welcher Einspruch ge
gen die so erzielten Ergebnisse noch moglich ist. Es ist die Emotionalisie
rung der Politik, von welcher Grischa Muliers Beitrag spricht, ja sogar die ei-
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gentliche "Entpolitisierung': im Sinne eines Verdikts gegen weitere Diskus
sionen, die ich in meinem eigenen Beitrag konstatiere, die die Macht der 
Unschuld zurn aktuellen soziologischen Thema macht. In der Bilanz richtet 
sich diese alte und immer wieder auf neuen Biihnen, in neuen Gewandern 
auf den Thron gesetzte Macht gegen Minderheiten - auch wenn diese sie 
gelegentlich ebenfalls in Anspruch zu nehmen versuchen, so eignet sie sich 
doch besser zur Ausgrenzung -, sie richtet sich gegen all diejenigen, die der 
"natiirlichen" Ordnung entgegen stehen, wie sie rund urn das unschuldige 
Kind gestrafft, bewahrt und gegen Einspruch gefeit werden kann. Und wer 
auch immer sie in Anspruch nimmt, seine Interessen sind maskiert, ihre 
Dis1..'llssion verhindert. Daran wird wohl auch dieses Buch nichts andern. 
Auch das insgeheime und manchmal im Anschluss an eine ihrer Herr
schaftsphasen sogar ausgesprochene gesellschaftliche Wissen urn den 
Machtmissbrauch kann daran kaurn etwas andern. Jeder bleibt zum Kniefall 
verpflichtet. Wer sich entzieht, macht sich verdachtig. Das zeigte z.B. die 
Kritik an Belgiens Intellektuellen, von denen sich viele in den Offentlichen 
Debatten urn den "Fall Dutroux" kritisch zUrUck hielten. "Anders als die 
Leute in den Kondolenzschlangen, die trauernd und aufgebracht vor den 
Sargen der ermordeten Madchen stehen, kommentiert das intellektuelle 
Establishment die groBe Staatskrise frei von Emotionen, niichtern bis an 
die Grenze des Zynismus. C ... )", urteilte ein Journalist in "Die Zeit'',7 und 
ein flamischer Lyriker urteilte iiber seine Kollegen: "Ich bin enttauscht iiber 
diese Leute, die auf Kosten der Gesellschaft studieren, urn ihr danach den 
Riicken zuzukehren."8 - Der Macht der Unschuld entzieht man sich nur urn 
den Preis eines Ausschlusses aus der Gesellschaft. 

September 2004 Doris Biihler-Niederbet;ger 

Anmerkungen 

Woodhead (1990) zeigt, wie das Argument in der Sozial- und Jugendhilfe eingesetzt 
wird, urn die Expertensicht gegen die der Eltern durchzusetzen. 

2 Aries (1978) spricht in dies em Zusammenhang von einem Ubergang von Schuldlosig
keit zur Dnschuld. 

3 In England verfolgt MacFarlane (1986) eine soIche Familienplanung bis zUrUck ins 14. 
Jahrhundert. Dnter den Bedingungen des "European Marriage Pattern" war also eine 
Investition in die Reproduktion keineswegs eine gesicherte VergroBerung der Pro
duktion der Familie. Die Praktiken der Familiengriindung und der Lebensfiihrung 
brachten es mit sich, dass die 6konomischen Mittel innerfamiliar vor allem von der 
aIteren zur jungeren Generation und weit sparlicher und ungewisser in die umgekehrte 
Richtung £lossen. In einem Alter, in dem die Kinder von okonomischem Nutzen hat
ten sein k6nnen, zogen sie zumeist aus dem Elternhaus aus und traten eine Lehre oder 
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eine Dienststelle in einer anderen Familie an (Gillis 1980; Mitterauer 1986). Was sie 
dabei verdienten, sparten sie soweit als moglich fiir die Griindung einer eigenen Farni
lie. Mehrgenerationenfamilien waren demgegeniiber eine seltene Erscheinung (vgl. 
Segalen 1990). Kinder wurden darnit in jedem Sinne des Wortes zu einer teuren An
gelegenheit. Auf einen weiteren Aspekt macht Mitterauer (1997) aufmerksam: das 
Fehlen des Ahnenkultes im Christentum, womit ein weiterer Nutzen von Kindem 
entfillt, der in anderen Kulturen gegeben ist. 

4 vgl. dazu z.B. deMause (1980), Shorter (1977), Stone (1977) 
5 zit. nachJulia (1998a: 14; Ubers. D.B.-N.) 
6 Fiir eine Damonisierung siehe auch die Debatten in GroBbritannien nach dem Mord 

an James Bulger durch zwei altere Kinder (James/Jenks 1996; Jenks 1998). 
7 "Die Zeit" vom 13.9.96: "Belgiens Schande" 
8 zitiett nach Schiimer (1997: 225) 
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Claudine Vassas 

Alte Juden und junge Christen' 

Ich erinnere mich an etwas, was mich sehr verletzte: dass ich (als Jiidin) nicht zur 
Er5tkornmunion durfte. Ich ware geme als Prinzessin gekleidet gewesen, so wie 
die anderen kleinen Miidchen. So wie sie es auch bekommen, kaufte meine Mut
ter mir einfach eine weille Armbanduhr und einen Ring ... Dann war da auch 
noch, dass ich nie die Jungfrau spielen durfte im Schultheater, meine Mutter hatte 
es mir verboten, ich musste mich damit zufrieden geben, ein Baum zu sein oder 
ein Engelchen. 
MERCEDES FERNANDEZ MARTOREll, Una cornmunidad judia, Barcelona, 1984, 
S.29. 

Der Ritualmord1 muss als die umfassende Interpretation verstanden wer
den, welche die Christen gegenuber den Ratseln der judischen Kultur an
bringen. Erlaubt er denn nicht, sowohl die wesentlichen Verbote zu erhel
len - das des Schweines und das des Blutes - wie auch die positiven Rituale, 
welche die Zeiten des Jahres und die Zeiten des Lebens markieren, und bei 
alldem die Unterschiede der Natur zu illustrieren, die die beiden "Rassen" 
so deutlich voneinander unterscheiden? Aber diese Fabel erhalt ihre Kraft 
auch aus einer unumstoBlichen Notwendigkeit: Der Jude muss das eucharis
tische Geheimnis auf die Probe stellen, vor dem jeder Christ riskiert, den 
schmalen Grat zu iiberscmeiten und auf der Seite der Profanen zu stehen. 
Aus eben diesem Grund wird der ganze Kalender der christlichen Feste -
Weihnachten, Ostern, Pftngsten und Fronleichnam - von Konfrontationen 
begleitet, in denen der Bruch deutlich zur Schau gestellt wird. Es gibt keinen 
Ort im christlichen Europa, an dem die Juden davon verschont geblieben 

* Aus clem Franzosischen iibersetzt von Doris Biihler-Nieclerberger. Der Orginaltext ist 
erschienen als 6. Kapitel "Vieux juifs et jeunes chretiens" in clem Buch von Claudine 
Fabre-Vassas "La bete singuliere. Les juifs, les chretiens et Ie cochon". Paris: Galli
marcl 1994 (iibersetzt und abgedruckt mit freundlicher Genehmigung des Verlags). 
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waren. Die Zeit der Osterwoche ist zumindest gekennzeichnet durch 
Ausweichen und Schweigen, nicht so sehr urn an den Akt des Gottes
mordes zu erinnern, als vielmehr urn die ewige Angst auszudriicken vor 
der unweigerlich bevorstehenden Tat, in der in diesen Tagen das christli
che Kind geopfert werden wird. Ida, eine Jiidin, die ihre Kindheit und Ju
gend in den Jahren nach 1900 in Saloniki verbracht hat, erinnert sich mit 
dies en Worten: 

" ... Die tragischste Nacht, das ist die Nacht auf astern, die griechischen astern. 
Immer haben die Juden ein Kind getotet und das Blut in das ungesauerte Brot 
gegeben. Es war jedes Jahr die gleiche Komodie. Man sab, dass die Jungen 
schlechter Laune waren. Am Vorabend von astern waren die Griechen so bose 
wie nur moglich. Sie waren iibel diese acht Tage, sowohl mit den Freunden, die 
man hatte, wie auch mit der ganzen Jugend. Man ging mit den Griechen aus, man 
hatte Diskussionen, wer weill, ob man sich nicht eines Tages mit einem Griechen 
verheiraten konnte. Und die acht Tage, bevor fUr sie astern kommt, das war der 
Weltuntergang ... " 2 

Die Geschichte der abwechselnden Verscharfung und Euphemisierung, die 
diese rituelle Trennung da und dort durchlaufen hat, ist bereits geschrieben 
worden. So hat man z.B. in Rom, wo die Juden als Zeugen des grausamen 
Anfangs der Christenheit in den Kirchenstaaten lebten, bis 1312 einen alten 
Juden in einem mit Nageln beschlagenen Fass den Monte Testaccio herun
ter rollen lassen. Dieser zerschmetterte Korper, dessen Blut aus tausend 
Wunden ausgeflossen war, erOffnete die Fastenzeit. Die Entrichtung eines 
Tributs von 10 Florin ersetzte die grausame Totung, aber im 15. Jahrhun
dert erhohte Papst Paul II die Abgabe fiir alie 110 Synagogen seiner Staaten 
auf 30 Florin, bestimmt zum Abhalten von Messen, und fugte hinzu: "im 
Gedenken an Judas". Damit aber hatten die Juden die Rechnung noch nicht 
beglichen; an Stelle des alten Juden in seiner Tonne offerierte man dem 
V olk das Schauspiel von Schweinen, schmuck gekleidet und je zu zweit in 
reich verzierte Kutschen gesetzt "als Zeichen der Verachtung, so sagte man, 
fur die Juden, die von den Schweinen nichts haben durften". In einem Um
zug, gesaumt von Notablen und Priilaten, die dank der jiidischen Abgabe 
neu eingekleidet waren, zogen die Kutschen und ihre Insassen begleitet von 
Eskorten auf den Monte Testaccio. Dann wurden sie vom Gipfel gestiirzt, 
zur groBten Freude der gaffenden Menge. Die beleidigende Zeremonie 
wurde also doppelt gernildert - die Juden bezahlten mit ihrem Geld und die 
Schweine iibernahmen ihre Rolle - aber diese Milde war ohne Zweifel illu
sorisch, denn schon bald wurde der karnevaleske Palio, an dem die Juden 
im 15. Jahrhundert zwischen den jungen Leuten und den Greisen unter ei
ner roten Fahne zu gehen hatten, zur entwiirdigenden Probe: Als Montaig-
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ne 1585 Rom besuchte, liefen die Juden darin "mit nackten Karpern" und 
nur noch mit den Prostituierten zusammen.3 

Diese Szenen der Grausamkeit und Verachtung inkarnieren liber die 10-
kalen Improvisationen hinaus durch Attribute, die wit gut kennen - das 
Schwein, Judas, den b1utigen Karper, die rote Farbe -, stets die Figur des 
Juden, wie sie die Christen zusammensetzen. Dariiber hinaus finden sie 
immer rund urn das Fest statt, an dem sich die beiden Religionen streiten: 
Ostern. Wit haben erkannt, dass die Logik, die diesen Aggressionen Form 
und Bedeutung gibt, sich auf die Existenz einer jlidischen Gemeinde sriitzt 
und auf einen alltaglichen Kontakt, dessen Familiaritat sich in diesen Tagen 
in eine feindselige Distanz verwandelt. Dennoch lasst die Absenz von Juden 
oder von Conversos den Antagonismus nicht verschwinden, erneuter Beweis, 
dass dieser konstitutiv ist fur das Christen tum, sein Aufkommen, seine hei
lige Geschichte und sein System von Symbo1en. Aber wenn man nicht mehr 
auf den Juden zurUck greifen kann, urn die alte Rolle im christlichen Drama 
zu spielen, welche Formen witd es dann annehmen? Wie werden die Rollen 
verteilt sein? Und vor allem entlang welcher Unterschiede, die nun mitten 
durch den Kern des "Christenvolkes" verlaufen werden. 

Die Juden der Christen 

Das Museum Giuseppe Pitre in Palermo bot seinen Besuchern vor kurzer 
Zeit die Dberraschung zweier hoher farbiger Statuen von bewaffneten 
Kriegern, die bekannt waren unter dem Name Giudei di San Fratello, die Juden 
von San Fratello. Sie seien da, sagt man, urn die Erinnerung an die Zeit zu 
bewahren, in der einige so gekleidete Manner den Bewohnern dieser Stadt 
das Spektake1 der Geille1ung Christi darboten. Sich "als Jude zu verkleiden" 
ist heute in San Fratello zu einer Tradition geworden, die dem passend ge
nannten "Judenfest", das jahrlich stattfindet, seinen besonderen Charakter 
gibt. Ihre Darstellung in groBer Zahl hat die Gemeinden Aragons dazu ge
bracht, dass sie die nachtlichen Prozessionen des Karfreitags, denen das 
graBte Publikum fo1gt, mit dem Namen procesion de los Judios bezeichnen, 
Prozession der Juden. Diese Figuren erOffnen da den Zug. Die Gesichter in 
BiiBerumhangen verhiillt, in Tunikas gekleidet, schreiten sie barfuB voran, 
mit dem Klicken der schweren Ketten, die sie tragen. Manchmal b1asen sie 
dumpf in ein Horn, manchmal geilleln sie sich im gedampften Rhythmus 
der Tromme1.4 Juden in den Waffen von San Fratello oder Juden aus Ara
gon in Ketten, geillelnde Juden oder gegeillelte Juden teilen sich fast im 
ganzen Sliden Europas die osterliche Szene. Aber wahrend uns das StraBen
spektakel die eine wie die andere Figur sehr oft zeigt, stellt die Kirche, wenn 
sie in ihrem Innern auch ihre Liturgie abhalt, die Koharenz dieser gespalte-
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nen Vision wieder her. Horen wir, was einer unserer katalanischen Ge
sprachspartner bezeugt, es gilt fur den ConflentS des J ahres 1910: 

Am Griindonnerstag harte man Chrisms vor den Hochaltar gelegt und die from
men Frauen harten ihn mit Blumen geschmiickt. Rundherum waren Kerzen an
geziindet und ganz Catllar defilierte vorbei, urn die Fiille von Chrisms zu kiissen, 
vor allem den Nagel. Und es gab eine Besonderheit: Zwei romische Soldaten, 
Stamen in Lebensgrof3e mit einer Lanze, standen auf jeder Seite und die Leute 
nannten sie els jueus, d.h. die Juden. Das waren ohne Zweifel iiberhaupt keine Ju
den, diese romischen Soldaten. Aber fur die Leute von Catllar waren das els jueus! 
Und am Sonntag, im Moment, in dem man die Hymne auf die Auferstehung an
stimmte, wurden die Juden bombardiert, bis sie umfielen. Und die ganze Menge 
erwartete diesen Moment. 

Die Szene in der Kirche bringt zunachst die beiden antagonistischen Figu
ren des Juden miteinander in Einklang und illustriert sie durch die zwei Se
quenzen, in denen man sie beim Grab zunachst auf den Fussen sehen kann 
und dann gestlirzt. Kein Zweifel, die "Verwechslung" von Juden mit romi
schen Soldaten, die unser Gesprachspartner mit einem Mangel an his tori
schem Bewusstsein vonseiten seiner Mitburger erklart, ist nicht nur das Er
be dieses einen katalanischen Dorfes, besonders weil der Katechismus 
schon seit langem lehrte, dass die Juden Christus toteten. Den Renaissance
gemalden des Leidensweges auf den Kreuzhugel hat es gefallen, nahe dem 
Gesicht von Christus und kontrastierend zu diesem, die Gesichter sowohl 
von Juden wie auch von Soldaten durcheinander gemischt zu zeigen. 

Eine Erweiterung unseres Blickwinkels bestiitigt ubrigens diese Verbin
dung zwischen "Juden" und "Romern". In Mallorca sind es die centurions, 
die bei Christus Wache stehen am Griindonnerstag. Ihr Kostlim ist erstaun
lich: Waffenhemd, Helm mit Biindern und Federn, Lanze und Degen an der 
Seite, stehen sie steif wie Statuen. Aber am Sonntag in der Messe, wenn der 
Priester das Gloria anstimmt, dann werden sie lebendig - es sind tatsachlich 
Menschen - und sie spielen den Terror, rennen durch die Kirche, saen Pa
nik in den Jochen und erschrecken bis zum Darstellen ihrer Niederlage: be
siegt schlagen sie noch heftig mit ihren Lanzen auf den Boden, als Zeichen 
der Ohnmacht und Wut. In San Uorens d'Escardesson, in Katalonien, sind 
es die gleichen "centurions", die ostentativ schnarchen wahrend des ersten 
Teils des Gottesdienstes - so wie es die heilige Geschichte lehrt -, wahrend 
der ersten Takte des Ad Regi erwachen sie einer nach dem andern und ma
chen sich auf die Suche nach Christus in den Reihen der Banke, die sie um
stlirzen, begriillt durch die Schreie der Glaubigen "Els jueusl" Els jueus!': Das 
macht den Ethnographen perplex, der die Szene rapportiert und bemerkt, 
dass man sie da und dort und in der gleichen Gegend als ,jueus romans" be
zeichnet, als "romische Juden".6 Die giudei von San Fratello werden - ob-
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schon sie mit Militiirjacken mit Epauletten bekleidet sind - noch haufiger 
als "diabolisch" qualifiziert. Heutzutage sind ihre Gesichter geschwarzt und 
zum Teil verhiillt durch eine rote spitze Kapuze, die durch einen· Fuchs
schwanz verlangert wird, eine groBe schwarze Stoffzunge hangt aus ihrem 
Mund. Sie eilen durch die StraBen des Dorfes und blasen laut in Horner und 
Rohre, sie versuchen in Hauser einzudringen und werden rasch eingefangen 
und in Ketten gelegt durch die Christen. Diese Spiele, wie sie in San Fratello 
noch zur groBten Freude der Kinder vorgefiihrt werden - sie machen ihnen 
Angst und bringen sie zum Lachen -, bewahren die Erinnerung der Szene, 
die sie in der Vergangenheit vollstandiger gespielt haben und die sie gele
gentlich noch spielen.7 

In Esterri, in Katalonien, versuchen die "Christen" wahrend die jueus ro
mans das heilige Grab in der Kirche bewachen, ihnen den Christus zu steh
len. Sie dringen deshalb bis zum Monument vor - das ist der Name, den sie 
hier dem Grab gegeben haben - und werden sogleich von den bewaffneten 
Juden zurUckgeworfen. Das ist dann das groBte Durcheinander: Die Kirche 
widerhallt yom Tumult der ausgeteilten Schlage und der Rufe, zumal keine 
der Parteien nachlasst, bevor nicht ein jueu von der Empore der Kirche oder 
einem Nachbarbalkon mit lauter Stinune den Sieg der "Christen" prokla
miert. Mit Verachtung gestraft, bleibt den "romischen Juden" nichts ande
res als zu verschwinden.8 In jedem Fall, man wird es bemerkt haben, ist es 
die Niederlage, die den Juden in seiner Differenz ausmacht. So ist es auch in 
den Abruzzen, wo wir die demonstrativste Form dieses Prinzips entdeckt 
haben. In Roccaramanico spielen am Karfreitag 24 Manner in der Gemein
dekirche ,,Ifarisel', die Pharisaer. Sie teilen sich in zwei Gruppen, I Rossi, die 
Roten, und I Verdi, die Griinen. Alle sind ohne Unterscheid in gebrauchte 
Frauenkleider gekleidet, denen man einen kriegerischen Charakter zu geben 
versucht hat, durch irgend ein Accessoire, wie eine Lanze oder einen Helm, 
was sie vollends grotesk macht. Yom Karfreitag bis am Sonntag losen sich 
die beiden Gruppen ab bei Christus, der in seinem Grab nie allein gelassen 
wird. In der gleichen Zeit wird die Kirche zum Theater einer Passion, von 
der man die pragnantesten Episoden spielt. Und hier nahert sich die LO
sung. Mit dem G/oria in exee/cis und in einem perfekten Zusarnmenspiel stiir
zen die Roten - sie sind ohne Zweifel die Juden, die Bosen - zu Boden, 
wahrend mit groBem Schwung Judas, der sich eben selber umgebracht hat, 
brutal in die Luft gerissen wird, am Ast, an dem er sich erhangt hat. Dies ist 
das Signal fUr die Griinen, in Aktion zu treten, die ihn - nun Herren des 
Terrains - yom Ast herunter holen. Die umgestUrzten Roten - in Pescoco
stanzo, wo sie heftig und komisch stUrzen, sagt man, sie machen einen Pur
zelbaum (,janno fa easeata'j - werden unsanft aus der Kirche heraus trans
portiert und mit ihnen alle jiidischen Komparsen des Spiels: Kaiphas und 


