
editorial events

Andrei Corbea-Hoisie
Professor emeritus für Germanistik an der 
Alexandru-Ioan-Cuza-Universität Jassy und 
Projectleiter an der Rumänischen Akade-
mie der Wissenschaften in Hermannstadt.

Eine Ideengeschichte  
der Modernisierung 
Rumäniens

A n d r e i  
C o r b e A -H o i s i e

M
Ãd

Ãl
in

A 
d

iA
C

o
n

u
, I

de
en

ge
sc

hi
ch

te
 R

um
än

ie
ns

,  
Pa

de
rb

or
n:

 B
ril

l|
Fe

rd
in

an
d 

Sc
hö

ni
ng

h,
 2

02
1.

Ein Buch über das rumänische in-
tellektuelle Universum von gestern und 
heute ist im Publikationsprogramm 
der großen westlichen verlage nicht 
gerade alltäglich. Und genau aus die-
sem Grunde, aber nicht nur deshalb, 
ist der jüngste titel, mit dem Mãdãlina 
diaconu in den deutschen Buchhandel 
zurückkehrt, erwähnenswert: Ideen-
geschichte Rumäniens, erschienen im 
Ferdinand schöningh verlag in Pader-
born. dank des titels, der sich auf eine 
von der deutschen Kulturgeschichts-
schreibung viel gepflegte textsorte be-
ruft, versteht das Publikum sofort, was 
es in diesem Buch zu lesen bekommt 
– mehr als eine einfache informative 
einführung, die gleichzeitig nahelegt, 
dass die Geschichte von „ideen“ auch 
eine rekapitulation der gesamten „Ge-
schichte“ bedeutet, die diese begleitet 
und mehr oder weniger gespeist hat.
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der name Mãdãlina diaconu ist in rumänischen akademikerkreisen durch-
aus bekannt. nach dem Philoso phiestudium und der Promotion in Bukarest 
erwarb Mãdãlina diaconu ein zweites doktorat an der Universität Wien, wo sie 
auch die lehrbefugnis für Philosophie erlangte; sie hat neben ihren in rumä-
nien erschienenen Büchern bereits in wichtigen verlagen im deutschsprachigen 
raum veröffentlicht – das vorletzte, Phänomenologie der Sinne, beim bekannten 
Philipp reclam jun. verlag in stuttgart/leipzig. der vorliegende Band steht 
im Zusammenhang mit einem Projekt, das die rumänische akademie vor eini-
gen Jahren in Wien gemeinsam mit dem institut für Österreichkunde, der Me-
nachem elias stiftung und dem rumänischen Kulturinstitut lobenswert geför-
dert hat: Mãdãlina diaconu wurde damit die Gelegenheit gegeben, eine reihe 
von vorträgen zur rumänischen Geistesgeschichte vor einem österreichischen 
Publikum zu halten. es war ein Beweis dafür, dass das interesse an einem im 
Westen weniger oder gar nicht beachteten themenkreis im vergleich zu ent-
sprechenden „Historien“ aus Polen, Ungarn, der tschechischen republik oder 
auch aus dem ehemaligen Jugoslawien lebendig ist und dass seine vertiefung 
in einem Buch durchaus Chancen hat, die neugier und vor allem das interesse 
eines offensichtlich über den begrenzten Kreis der experten hinausgehenden le-
serkreises zu wecken, und sei es nur durch die Hervorhebung eines „ideenexzep-
tionalismus“, der das verständnis des besonderen, wenn nicht „außergewöhn-
lichen“ historischen schicksals dieser rumänischen „lebenswelt“ im vergleich 
zu denen der umliegenden nationen erleichtert. es besteht kein Zweifel daran, 
dass die Wurzeln dieses sachverhalts, der eine Unwissenheit aufzeigt, die auch 
aus Missachtung resultiert, mit Umständen zusammenhängen, die „auf lange 
dauer“ messbar sind und auf die wir hier und jetzt nicht näher eingehen wollen; 
die Bemühungen eines titu Maiorescu in den letzten Jahrzehnten des 19. Jahr-
hunderts, eines nicolae iorga, vasile Pârvan oder sextil Puºcariu in der ersten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts, geeignete Kanäle zu finden, um zu erreichen, dass 
über die rumänische literatur- und Kulturproduktion im ausland gesprochen 
und geschrieben wird, sind das symptom eines chronischen defizits. der isola-
tionismus, den der dominierende totalitarismus in den letzten 50 Jahren aufer-
legt hat, hat sich nur noch tiefer zugespitzt, indem er zahllose weitere vorurteile 
und Klischees hervorgebracht hat, die bis zur verachtung vereinfachend wirken. 
dreißig Jahre nach der Wende von 1989 ist das Handicap eines endemischen 
„Provinzialismus“ trotz unbestreitbarer Fortschritte noch nicht überwunden 
– auch nicht in umgekehrter richtung, wenn man beispielsweise die prekären 
Möglichkeiten unserer großen Bibliotheken zur erwerbung ausländischer Bü-
cher betrachtet. dass es andererseits heute einen fruchtbaren Boden gibt, um die 
rumänische spiritualität mit ihrem erbe und ihrer Gegenwart für die transnatio-
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nale intellektuellen debatte zu öffnen, zeigt der vielversprechende Weg, den der 
mutige ansatz von Mãdãlina diaconu bisher eingeschlagen hat.

die expertin für Phänomenologie und Ästhetik sowie exegetin von Kierke-
gaard und Heidegger zeigt in diesem Buch, wie gründlich sie in die Geistesge-
schichte des rumänischen raums eintaucht – und das bedeutet nicht nur exhaus-
tive informationen, sondern auch die Beherrschung der zu ihrer verarbeitung 
notwendigen analytischen instrumente – seit dem Zeitpunkt, als hier eine „Be-
wegung der ideen“ entstand, die diesen namen verdient. im Gegensatz zu den 
skeptischen stimmen, die das Gegenteil behaupten, ist Mãdãlina diaconu von 
den auswirkungen überzeugt, die „ideen“ auf den verlauf unserer sozialen und 
politischen Geschichte in den letzten zweieinhalb Jahrhunderten hatten, und 
„verankert“ sie im Kontext ihres auftretens und ihrer Wirkung – einer Wirkung, 
die sich manchmal sofort, andersmal viel später äußerte.

Für den inn- und ausländischen leser erhält das historische ereignis durch 
die lektüre der ideologien, die zu dessen auslösung oder Gestaltung beigetra-
gen haben, jenen Hintergrund, der das verständnis und die interpretation er-
leichtert: so lässt sich beispielsweise der wirtschaftliche Modernisierungsschub 
zwischen 1870 und 1914 besser erklären, wenn man die scheinbar widersprüch-
liche Gesetzgebung als einen letztlich fruchtbaren „Kompromiss“ zwischen 
dem reformorientierten liberalismus und dem gewichtigen Konservativismus 
betrachtet, die sich in der regierung abwechselten; die Bauernaufstände, die 
1907 ihren Höhepunkt erreichten, erscheinen im Gegenteil als eine unglückliche 
Folge der Unfähigkeit der politischen Klasse, die alarmsignale wahrzunehmen, 
die vom sozialen denken jener Zeit, vertreten durch Constantin dobrogeanu- 
Gherea oder durch Constantin stere, ausgegangen ist; vor der Folie einer reich-
haltigen philosophischen Produktion, die sich vor allem kritisch mit dem ratio-
nalismus auseinandersetzte, enthält die ideologie, die in den 1930er und 1940er 
Jahren den politischen extremismus entfachte, ungeahnte ressourcen. Mãdãlina 
diaconu schildert mit großem Mut und Feinfühligkeit, jenseits aller essayis-
tischen versuchungen, diese sehr komplexe und für viele verwirrende ideen-
landschaft, deren Konturen sie in einem sichtbaren Bemühen um objektivität 
mit allen nuancen, Widersprüchen und ihren dahinterstehenden individuellen 
engagements zu enträtseln versucht. Für denjenigen, der es auf diese Weise ent-
deckt, und insbesondere für den ausländischen leser, lenkt die möglichst rigo-
rose rekonstruktion dieser vielfalt den Blick auf eine Weise, die die vielfalt in 
ihrer Chromatik absolut faszinierend erscheinen lässt und das aufbrausen eines 
kühnen und kreativen engagements suggeriert, das in der sphäre des denkens 
mehr als nur einmal („im Guten“ und „im schlechten“!) recht gewagt ist. die 
pädagogisch begabte autorin, die das zu vermittelnde „thema“ vollkommen be-
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herrscht, findet einen ton, der sowohl für den ausländischen als auch für den ru-
mänischen leser geeignet ist, und erkennt intuitiv dessen Fragen und Zweifeln, 
um sie dann geduldig eine nach der anderen zu erklären. ebenso exemplarisch 
ist die nachvollziehbare art und Weise, in der die thesen der siebenbürgischen 
schule (rumänisch ªcoala ardeleanã) über die „ethnische“ identität der ru-
mänen als auslöser eines sozialpsychologischen Phänomens dargelegt werden, 
dessen ideologische Früchte jahrzehntelang „reiften“, bis sie in die „nationalen“ 
Programme der revolutionäre von 1848 in Jassy, Bukarest und Blaj (Blasen-
dorf) und dann, über das wesentliche Moment der „kleinen“ vereinigung von 
1859, in die des frühen liberalismus bis 1870 eingebettet und angepasst wur-
den. dies ist nur ein Beispiel für eine „positive“ didaktik!

Was man als „rückgrat“ des Buches von Mãdãlina diaconu bezeichnen 
könnte, ist die Beobachtung – in all ihren details und darstellungen im laufe 
der Jahrhunderte – der obsessiven Fixierung der rumänischen intellektuellen, 
angefangen mit samuil Micu, Gheorghe ªincai und Petre Maior um die Wende 
vom 18. zum 19. Jahrhundert, auf die Frage, wie sie in ihrem eigenen namen 
und/oder kollektiv ihren „europäismus“ behaupten können. nach ansicht der 
autorin scheinen die schwankungen des leitmotivs, das nach 1989 wieder in 
den Mittelpunkt gerückt ist, die gesamte kulturelle Produktion zu inspirieren, 
von der Publizistik (in ihren brillanten Formen, wie der von Mihai eminescu) 
bis zur dichtung und von der historiographischen Forschung bis zur Konstruk-
tion ehrgeiziger, origineller philosophischer systeme. die „Figuren“, die sich 
von einem Kapitel zum nächsten bewegen, erwecken den eindruck, als seien sie 
– in unterschiedlichem Maße – hin- und hergerissen zwischen dem Bewusstsein, 
dass die symbolische „eintrittskarte“ für europa, das schon seit den ersten Jahr-
zehnten des 19. Jahrhunderts unaufhaltsam ins Zeitalter der immer schneller 
werdenden technologischen und sozialen Modernisierung eingetreten ist, die 
„synchronisierung“/die anpassung ist einerseits und andererseits, der manch-
mal bis zum Äußersten getriebene Wille, eine unverwechselbare und letztlich 
selbstbestimmte identität zu bewahren. Mãdãlina diaconu gelingt es, so glau-
ben wir, im einzigen offenkundig subjektiven Moment ihres Unternehmens, 
die variablen dieses dilemmas überzeugend „herauszustellen“ (siehe auch die 
erfahrung des „Juden von der donau“ Mihail sebastian, symptomatisch für 
das schmerzhafte schicksal vieler jüdischer intellektueller in der rumänischen 
Kultur), die sich entweder in öffentlichen auseinandersetzungen oder im in-
neren Monolog äußern. interessant ist zum Beispiel die Pluralität der Facetten, 
die die autorin jenem Widerstand verleiht, der, wie bereits erwähnt, angesichts 
des Pragmatismus der rationalen anpassung an die modellierende Koordina-
ten eines Westens, der bereits von den siebenbürgischen aufklärern als „Maß  
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der dinge“ auferlegt wurde, proklamiert wird: „Kritizismus“, „sãmãnãtorismus“ 
(vom rum. sãmãnãtor/derjenige der ansät, anbaut), „traditionalismus“, „au-
tochtonismus“, „orthodoxismus“, „thrakismus“, „Post-Byzantinismus“/„ori-
en talismus“/„Balkanismus“ und so weiter, bis hin zum „Protochronismus“ des 
achten Jahrzehnts des 20. Jahrhunderts. die differenzierte Betrachtung der 
einzelnen episoden dieser latenten oder turbulenten opposition kann nur die  
unseres erachtens berechtigte Frage nach ihrem nachhaltigen Gewicht im ver-
hältnis zu den („geistigen“) Kräften nahelegen, die eine „bedingungslose“ Mo-
dernisierung befürworten; die tatsache, dass einige dieser strömungen nach 
1989 im öffentlichen raum rumäniens wieder auflebten, ob nun epigonal oder 
nicht, vervollständigt diese Frage und verleiht ihr aktualität.

eine der Qualitäten, die das vorliegende Werk von Mãdãlina diaconu beson-
ders dem ausländischen leser empfiehlt, der sich sowohl für die vergangenheit 
als auch für die Gegenwart der rumänischen intellektuellen dilemmata interes-
siert, besteht in der sehr sorgfältigen Untersuchung des erscheinungsbildes, mit 
dem jeder Moment ihrer Geschichte in das Bewusstsein der heutigen Menschen 
projiziert wird. die Überlegungen von sorin alexandrescu zur zeitgenössischen 
rezeption von titu Maiorescu oder von daniel Barbu zum „Byzantinismus“ 
der rumänischen politischen Kultur werden fundiert und sachlich analysiert; 
weniger überzeugend ist die diskussion der erbschaft von Constantin noica 
aus der gegensätzlichen Perspektive von alexandra laignel-lavastine und sorin 
lavric. Hervorragend gelungen ist schließlich die thematische auswahl (mit den 
zitierten und kommentierten autoren von adrian Marino und Gabriel liiceanu 
bis hin zu andrei Marga und Ciprian ªiulea), die die autorin in den eigens den 
intellektuellen debatten und Kontroversen – jenseits der hohlen journalistischen 
agitation – gewidmeten sonderkapiteln mit ihren schwierigen „Baustellen“ der 
letzten drei Jahrzehnte vornimmt, wie zum Beispiel der Wiederherstellung ei-
nes kollektiven Gedächtnisses am rande der historischen Wahrheit: ein wah-
res Kompendium von thesen und antithesen (einige davon sind offensichtlich 
beunruhigend!) über die Herausforderungen der „europäisierung“ rumäniens 
im 21. Jahrhundert (auch innerhalb der europäischen Union), die auf ein span-
nungsverhältnis in ihrer entwicklung hindeuten, aus dem schließlich oft das 
lang erwartete und lang ersehnte neue hervorgeht. aus der entfernung Wiens 
übt sich Mãdãlina diaconu also in optimismus, den sie hoffentlich beibehalten 
wird, wenn sie eine notwendige rumänische ausgabe des vorliegenden Buches 
vorbereiten wird.

q
(Übersetzt von SuSanne Szabadkai)


