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moye nnant quelques forcages, les ceuvres de l'art - et elles seules - au
dela don e du bavardage esthetique, comme autant de morceaux de reel,
iront inscrire dans Ie sensible « en tant que sensible » I'evenernent de
l'Idee, evenement scintillant dans I'analogie de ceux de la politique sous
l'egide du matherne . Or la difference entre l'un et "autre, sera que pour
Jacques Ranciere, iI n 'y a pas de « sensible en tant que sensible » : il n 'y
a pour lui que des sens ibles. 18 Les idees esthetiques seront ces inventions
qui donnent al'art son sensible , Ie lieu au« se tissent les inventions des
arts instituant leurs dissensus en mettant un monde sensible dans un
autre II , " entre sen s et sens. C'es t donc a la fin des fins cette quereHe que
je souhai tais denouer : un e querelle de la verite s'a rticulant au rapport af
fecte au sen sible. Car la a u iI y ava it une nostalgie de la merveille perdu e
platonic ienne, l'on trouve, dans un geste sirnilaire chez Alain Badiou, un
gardiennage du reel qu 'il s'agit d 'epurer de toute corruption. Et c'es t san s
doute ici que cette allergie, dont je par lais en cornme nca nt , transpirant
autour de la pensee de Badiou fait syrnptorne, et c'es t, je crois, qu e cette
pensee touc he au « terrible » en tant que tel, Ie pur reel. Celie allergie ne
fait symptome que de cela, la peur du reel transitant dans les ceuvres de
l'art, l'am our, la politique au Ie matheme, au lieu a u une philosophie les
accueille. II reste que dans cette epuration, les affects alteres au refoules
font retour. lacornme l' infini obscene de la pulsion. ou iei camme les ir
reductibilites sensi bles de la pensee es thetique , ce que viennent forcer Ie
defile et l'e toilement de la grande odyssee du reel.

Politique de fa tiuerosure. ibid., erMalaise dans l'eschtlique , ibid .
18 Ct. Jacques Ranclere; « L'Usage des distinctions », in Failles n02 , ibid., p. 11.

19 Ibid" pp. 12-14.
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JACQUES RANCIERE

DENKEN ZWISCHEN DEN DISZIPLINEN
EINE ASTHETIK DER (ER)KENNTNIS

Was ist unter der Anrufung einer »Asthetik der Erkenn tnis« zu verste
hen? Offenbar geht es nich t darum, dass die Formen der Erkenntni s eine
asthe tische Dimension hinzuziehen sollten. Der Ausdruck setzt voraus ,
dass eine soIche Dimension nieht beizufiigen ist wie ein zusa tzliches
Orna ment, sondern ohnehin da ist , als eine unmittelbare Gegebenheit
der Erkenntnis . Es bleibt zu seh en , was dies belnhaltet. Die These, die
ich vorstellen rnochte, ist einfach: Von einer asthetischen Dimension der
Erkenntnis sprecben, heilSl von einer Dimension der Unwissenheit spre
che n, welche die Idee seIber un d die Praxis de r Erkenntnis zerteilt.
Diese Aussage beinhaltet na tiirlich eine vorhergehende These zu de rn,
was »Asthetik« hei!?'t : Asthetik ist nicht die Theorie des Schonen oder der
Kunst, und au ch nicht die Theorie der Sinnlichkeit. Asthetik ist ein histo-

JACQUES RANCIERE

PENSER ENTRE LES DISCIPLINES
UNE ESTHETlllUE DE LA CONNAISSANCE

Qu'entendre par "invocation d 'une « esthe tique de la connaissance » ?
Manifestemen t il ne s' agit pas de dire que les formes de la connai ssa nce
devraient s'adjoind re une dim ension esthetique . L'expression presu ppose
qu'une telle dimension n'a pas aetre ajou tee , comme un ornemen t sup
plernentaire, qu 'elle est la de toute facon comme une donnee immanente
de la connaissance. Reste a voir ce que cela implique. La these que je
voudrais pres enter est simple : parler d 'une dimension esthetique de la
connaissance, c'est parler d'une dimension d 'ignorance qui divise l'idee
meme et la pratique de la connaissance.
Cette pro position implique evide mrnent une these preala ble quant a ce
qu' « esthetique II veut dire. La these est la suivante : l'esthetique n'est \/
pas la theor ie du beau au de I'art, elle n 'est pas non plus la theo rie de
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risch bestimmter Begriff, der ein spezifisches Regime der Sichtbarkeit und
Verstandlichkeit der Kunst bezeichnet, der sich in eine Rekonfiguration
der Kategorien sinnJicher Erfahrung und ihrer Interpretation ein
schreibt. Diesen neuen Typ sinnlicher Erfahrung hat Kant in der Kritik
der Urtei lskraft in ein System gebracht. Astheti sche Erfahrung beinhaltet
fur ihn eine gewisse Entkoppelung der iiblichen Bedingung en sinnlicher
Erfahrung. Er fasst dies in einer doppelten Verneinung zus ammen. Der
Gegenstand asthetischer Auffassung ist dadurch gekenn zeichnet, dass er
weder Gegenstand der Erkenntnis noch des Begehren s ist. Die asth eti
sche Beurteilung einer Form ist ohne Begriff. Sie ist keine Funktion des
Wissen s, wonach ein Kiinstler ein gegeben es Material formt.
Die Ursachen des SchOnen scheiden sich also von den Ursachen der Kunst.
Sie trennen sich aber auch von den Ursachen, die einen Gegenstand
begehrenswert oder abscheulich machen. Nun definiert die doppelte
Verneinung nicht nur die neuen Bedingungen der Beurteilung der Dinge
der Kunst. Sie bestimmt auch eine gewisse Aufhebung der normalen
Bedingungen gesellschaftlicher Erfahrung. Kant veranschaulicht das am
Anfang der Kritik: der Urteilskraft am Beispiel eines Palastes, bei dem das

la sensibilite . Esthetique est un concept historiquement determine qui
designe un regime specifique de visibilite et d'intelligibilite de l'art, qui
s'inscrit dans une reconfiguration des categories de l' experience sensible
et de son interpretation. C'est ce nouveau type dexperience que Kant a
systematise dans la Crit iquede la {aculte de juger. L'experience esthetique
implique pour lui une certaine deconn exion des conditions habituelles de
l'experience sensible . C'est ce qu 'il a resum e dan s une double negation .
L'objet dapprehension csthetique se caracterise en ceci qu 'il n'e st ni
un objet de conn aissance ni un objet de desir, L'appreciation csthetique
d'une forme est sans concept. Elle n 'est pas fonction du savoir selon Ie
quel un artiste a mis en forme une matiere donnee.
Les raisons du beau se separent ainsi des raisons de l'art. Mais eIles se

separent aussi des raisons qui rendent un objet desirabl e au adieux. Or
cette doubl e negation ne definit pas seulement les conditions nouvell es
dappreciation des cha ses de I'art. Elle definit aussi une certaine suspen
sion des conditions normales de l'experience sociale. C'est ce que Kant
illustr e, au debut de la Critique de la iaculte de juger par l'exemple de ce
palai s dont le jugement esth etique isole la seu le forme, en se desinteres-
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astheti sche Urteil die Form allein fiir sich nimmt und sich weder dafiir in
teressiert , ob der Palast die Eitelkeit eines adeJigen Minsiggangers bedient
noch wieviel Schweifsvon den Mannern des Volkes fiir seine Errichtung
vergossen werden musste . Urn die Form des Palastes asthe tisch zu beur
teilen, sagt Kant, muss man dies nicht wissen, man muss es ignotiereti.
Dieser von Kant erklarte Wille zum Nichtwissen sorgt nach wie vor fiir
Aufregung. Pierre Bourdieu widmete 600 Seiten der Darlegung einer ein
zigen These: Dieses Nichtwissen ist die absichtliche Verkennung dessen,
was die Wissenschaft der Soziologie uns durch genaueste Malsstabe lehrt ,
namlich dass das interesselose astheti sche Urteil das Privileg defer ist,
die sich vom soziologischen Gesetz absondern konnen - oder meinen,
es zu konnen - , das dafiir sorgt, dass jede Klasse der Gesellschaft die
Geschmacksurteile hat, die ihrem ethos entsprechen, d. h. der ihr durch
ihre Lage auferlegten Art und Weise zu leben und zu fiihlen . Das interes
seIose Urteil iiber die Formsch6nheit des Palastes ist jenen vorbehalten,
die weder Palasteigentiimer noch Bauarbeiter sind. Es ist jenem intellek
tuellen KIeinbiirgertum eigen, das sich zwischen Kapital und Arbeit ein
richtet und den Platz des universellen Denkens und des interesselosen

san t de savoir si ce palais sert la variite de quelque noble oisif et quelle
sueur les Hommes du peuple ant pu depenser pour Ie construire. Cela, dit
Kant, il faut l'ignorer pour apprecier esthetiquernent la forme du palai s.
Cette volonte d'ignorance declares par Kant n 'a pas fini de faire scan
dale . Pierre Bourdieu a cons acre six cent pages ala demon stration d'une
seule these : cette ignorance est la meconnaissance deliberee de ce que
la science sociologique nous appr end par les mesures les plus precises, a
savoir que le jugement esthetique desinteresse est le privilege de ceux la
seuls qui peuvent s'abstraire - au qui croient pouvoir s'ab strair e - de la
loi socioIogique qui fait que chaque classe de Ia societe ales jugements
de gout correspondant a son ethos, c' est-a-dire ala maniere d'et re et de
sentir que sa condition lui impos e. Le jugement desinteresse sur Ia beaute
fonnelle du palais est en fait reserve aceux qui ne sont ni proprietaires
de palais ni tra vailleurs en batiment. 11 est propre acette petite bourgeoi
sie intellectuelle qui prend son sejour entre les deux chaises du travail et
du capital pour le siege de la pen see univers elle et du gout desinteresse.
Leur exceptio n confirme done la regie qui veut que les jugements de gout
soient en fait des jugements sociaux incorpores qui traduisent un ethos
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Geschmacks einnimmt. Ihre Ausn ahme bestat igt also die Regel, derge
maB Geschmacksurteile eigentlich gesellschaftlicbe Urteile sind, die ein
bes timmtes gesellschaftliches ethos wiedergeben.
Bourdieus Urteil ebenso wie das aller Denunzianten asthetischer Illusion
beruht auf einer einfachen Alternative: Man erkennt oder man verkennt.
Man verkennt, weil man nicht zu sehen weifs oder nieht sehen will.
Aber nieht sehen wollen ist immer noch eine Art, nicht zu sehen zu wis
sen. Wer das - Philosoph ode r Kleinbiirger - im Glauben an den inter
esselosen Charakter des asthe tische n Urteils leu gnet, wiJI nicht sehen,
weil er nicht sehen kann, weil der Platz, den er im System innehal , fur
ihn wie fur aIle anderen eine Weise der Anpassung festlegt, die eine
Form der Verkennung bestimm !. Kurz gesagt bes ta tigt die asthetische
Illusion, dass die Subjekte einem System unterworien sind, weil sie seine
Funktionsweise nieht kennen. Und die Funktionsweise kennen sie nich t,
weil das Funktionieren dieses Systems eben das Funktionieren seiner
Verkenn ung ist. Der Gelehrte ist derjenige, der die ldentltat der Ursachen
des Systems und der Ursach en seiner Verkennung erkennt.
Diese Anordnung der Erkenntnis beruht auf einer einfachen Alternative:

social de terntine.
Le jugement de Bourdi eu et de taus les dencnciateurs de l'illusion estheti
que repose surune alternative simple: on connait au on meco nnait. Si on
mec onnait , c'est parce qu'cn De sait pas voir au qu'on ne veut pas voir.
Mais ne pas vouloir voir est encore une maniere de oe pas savoir voir. Le
den egateur - philosophe au petit -bourgeois - qu i croit au caractere desin
teresse du jugement esthet ique ne veut pas voir parce qu' il ne peut pas
voir, parce que la place qu 'il occupe dans Ie systerne determine, pour lui
comme pour tons les au tres , un mode d'accommodation qui determine
une forme de meconnaissance. En brei l'iIlusion esthetique confirme que
les sujets sont assujettis a. un systerne parce qu 'ils ne connaissent pas
son fonctionnement. Ets 'ils ne connaissent pas ce fonctionnement. c'est
parce que le fonctionnernem meme de ce systeme est le fonctionnement
de sa meconnaissance. Le savant est celui qui connatt cette identite des
raisons du systerne et des raisons de sa meconnaissance.
Cetteconfiguration de la connaissance repose sur une alternative simple:
it y a un vrai savoie qui sait et un faux savoie qui ignore. Le faux savoie
asservit, Ie vrai savoir libere. Or la n eutralisation esthetique du savoi r
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Es gibt ein wahres Wissen, das we"" und ein falsches Wissen , das nieht
weill . Das ialsche Wissen unterjocht, das wahre Wissen befreit. Nun legt
die asthetische Neutralisierung des Wissens nahe, dass dieses Schema zu
einfach ist . Es legt nahe, dass nieht bloll ein Wissen betroffen ist, son
dern zwei, dass jedes Wissen mit einer gewissen Unwissenheit einher
geht , es somit ein Wissen gibt, das unterjocht, und eine Unwissenheit,
die befrei!. Der Bau arbeiter ist nicht deshalb unt erworfen , weil er nicht
urn die Ausbeutung weifs, die er zugunsten der Palastbewohner erfahrt,
sondern weil er sie nieht ignoriere n karin, weil seine Lage es ihm ver
bieter , sich einen andere n Korper und einen anderen Blick als den eines
Unterworfenen zu schaffen, wei l sie ihn daran hindert, irn Palast etwas
anderes zu sehe n, als die Summe de r darin inves tierten Arbeit und des
Miifsiggangs, der davon Besitz ergreifl. Mit anderen Wort en , ein »Wissen«
ist immer zwe i Oinge in einem: eine Gesamtheit von Kenntnissen und
eine bestimmte Verteilung von Posit ionen. Vom Bauarbeiter wird erwar
tet , ein zweifaches Wissen zu bes itzen: das der techniscben Handgriffe
seines Berufs und das von seiner Lage. Doch jede dieser Kenntnisse ist
die Kehrseite einer Unwissenheit: Von demo der mit seinen Handen zu

suggere que ce schema est tra p simple. Elle suggere qu 'il n'y a pas un
savoir en jeu mais deux, que chaque savoir s'accompagne d 'une certaine
ignorance, done qu' il y a aussi un savoir ui asservit et une ignorance
qui libere. Si I'o uvr ier en batiment est assujetti, ce n'est pas parce qu 1 •

ignore I'exploitation quil subit au profit des habitants des pa lais rnais,
au contraire , parce qu 'tl ne peut pas l'ignorer, parce que sa condition lui
interdit de se faire un autre corps et un autre regard que celui d'un as
sujetli, parce qu 'elle l'emp eche de voir dans ce palais au tre chose que la
somme de travail qui y est investie et la somme d'oisivete qui s'en em
pare. Autrement dit, un ( savoir . est toujours deux choses en une : iI est
un ensemble de connaissances et il est aussi une certaine distribution des
positions. Le travailleur en batiment est ainsi cense posseder un double
savoir : celui des gestes techniques de son metieret celui de sa condition.
Orchacune de ces connaissances est Ie revers d'une ignorance : celui qui
sait ceuvrer de ses mains est cense etranger au regard qui app recie "ade
quation de son travail a. une fin superieure. C'es t pour cela qu'il sait qu'il
doit rester a. sa place. Mais dire qu'il Ie « sait », c'est en fait dire que ce
n'est pas alui de savoir ce que Ie systerne des places doit erre.
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arbeiten weill, wird erwartet , dass ihm jener Blick fremd ist , der die
Adaq uation seiner Arbeit an einen hoheren Zweck zu beurteilen vermag.
Deshalb we ill er, dass er auf seinem Platz zu bleibe n hat. Doch zu sagen ,
dass er es »weifs«, heiBt tatsachlich zu sagen , dass es nieht an ihm isr zu
wissen, was das System der Platze zu sein hat.
Platon hat die Sacbe ein fur allemal erklart: Die Handwerk er konnen
sich aus zwei Grunden nicht urn die Belange der Stadt kummern - ers 
tens, weil die Arbeit nieht warten kann; zweitens, weil Gott Eisen in
die Seele der Handwerker getan hat und Gold in die Seele derer, die
die Stad t fuhren mussen . Anders gesagt , ihre Beschiiftigung definie rt
Tauglichkeiten (und UntauglichkeilenJ, und nmgekehrt bestirnmen ihre
Tauglichkeiten sie zu einer bestimmten Beschaftigun g. Es ist nicht not·
wendig, dass die Handwerke r im Grunde ihrer Seele davon ube rzeugt
sind , dass Gott Ihnen Eisen in die Seele getan hat und Gold in die ihrer
Oberha upter, Es genugt, dass sie taglich so hand eln , als sei dies der Fall ;
es genugt, das s ihre Arrne, ihr Blick und ihr Urteil das Wissen auf ihrem
Gebiet mit dem Wissen urn ihre Lage in Einklang bringen und urnge
kehrt . Darin ist keinerlei Illusion, keinerlei Verkennung. Es hand elt sich

Platon a explique la cho se une fois pour toutes : les artisans ne peuvent
pas s'occuper des choses communes de la cite pour deux raisons : pre
rniere rnent , parce que Ie travai l n 'attend pas ; deuxiemernen t, parce que
le dieu a mis du fer dan s l' ame des artisans alors qu'il a mis de l'or dans
l'ame de ceux qui doivent dirige r ia cite . Autrement dit, leur occupation
defini t des aptitudes (et des inaptitudes) , et leurs apti tudes, en retour, les
vouent aune certaine occupation. II n'est pas neces saire que les an isans
soie nt persuades dans Ie fond de leur arne qu e Dieu a vrairnent mis du fer
dans leu r arne et de I'or dans l'arn e de leurs che fs. II su ffit qu ' ils agissen t
quotidiennement comme si c' etait Ie cas: it suffit que leurs bras, leur re
gard et leur jugement accord ent leur sav oir-faire au savoir de leur condi
lion et reciproquemen t. II n 'y a Iii dedans aucun e illusion, au cune mecon
nai ssance, Il s'agit de ~( croyan ce . dit Platon. Mais la croyance n'est pas
l'illusion qui s 'oppo se a la connaissance et cache une reali te . Elle est un
rapport determine des deux « connaissanees » et des deux « ignoranees )
qui leur correspondent.
C'est ce dispo sitif que l'experien ce esthetique deregle, Ce qui veut dire
qu' il s'agit la de bien plus que d 'u ne rnan iere d'apprecier les ceuvres de t

urn »Clauben«, sagt Platon. Doch Glaube ist nieht Illusion , die sich der
Erkenntnis entgegenstellt un d eine Wirklichkeit verbirgt. Er ist eine fest·
gelegt Beziehung zweier »Ken ntnisse« und der beiden Ihnen entsprechen
den »Unwissenheiten«.
Dieses Dispo sitiv nun wird durch die asthetisch e Erfahru ng durche inan
der gebracht. Was bedeutet, dass es hier urn weil mehr geh t als urn die
Art und Weise, Kunstwerke zu beurteilen . Es geht urn die Bestimmung
eines Typs von Erfahrung, der die zirkulare Beziehung von der Kenntnis
als Wissen und der Kenn tnis als Verteilung der Platze neut ralisien . Die
asthetische Erfah rung enrgeht der wahmehm baren Veneilung der Platze
und Kompelenzen, die die hierarchische Ordnung struk turiert.
Nach Meinung des Soziologen ist dies nur die Illusion des Philosop hen ,
der an die interesselose Universalitat des Urteils tiber das Schone giaubt ,
weil er die Bedingungen , die das Geschma cksempfinden des Bauarbeilers
an seiner Seinsweise festm ache n, ignoriert. Aber der Bauarbeiter glaubt
darin ehe r Platon als dem Soziologen. Was er brau cht , und was as the
tische Erfahru ng bed eute t, ist der Wandel eines Glaubensregimes, der
Wandel der Beziehung zw ischen de m, was die Arme auszu fU hre n wis-

l'art . II s 'agit de la defin ition d 'un type d 'experi ence qui qeulrali§.e Ie
rapport circulaire de la connaissance comme savoir er de la connaissan
ce comme distribut ion des places . L'experience esthe tique echappe a la
distribu tion sensible des places et des cornpe tenc es qui structure I'ordre
hierarchique.

Le sociologue voudrait qu'il n 'y ait la que l' illusion du philosophe , qui
croit a l'universalite desinteressee du juge men t sur Ie beau, parce qu' il
ignore les conditions qui fixent al'ouvrier du ba tirnent ses gouts avec sa
maniere d 'e tre. Mais l'o uvrier en batirn ent croit la-dessus Platen plutot
que Ie sociologue : ce qu' il lu i faut et ce que l'experience esthetiqu e si
gnifie, c 'est Ie changement d'un regime de croyance, le changement du
rapport entre ce que les bras savent executer et ce que les yeux sont ca·
pables d' observer.
C'es t ce que nous dit, cinquante ans apres Kant, dans un journal ouvrier
de l'epoque de la Revolu tion de 1848, un ouvrier du banment qui pre
tend nous raeonter sa journee de travail mais semble tout autant ecrire sa
paraphrase personnelle de Ia Critique du ]ugement. Je cite un extrai t de
son texte : « Se croyant chez lui tant qu'il n'a pas ach eve la piece qu 'il
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sen, und dern, was die Augen in der Lage sind zu beobachten .
Das sagt uns, fiinfzig Jahre nach Kant, in einer Arbeiterzeitschrift zur
Zeit der Revolution von 1848 ein Bauarbe iter, der un s vorgeblich seinen
Arbeitstag erzahlt, dab ei ab er seine personliche Paraphrase der Kritik
der Urteilskraft zu schreiben scheint. Ich zitiere einen Auszug seines
Textes: »Irn Glauben bei sich zuhause zu sein, schatzt er die Aufteilu ng
des Zimmers, bis er mit dem Verlegen des Parketts fertig ist. Offnet sich
das Fenster auf einen Garten oder erhebt es sieh iiber einen malerischen
Horizon t, lasst er eine n Moment lan g die Arm e ruhen und bildet sich ein ,
in Richtung der weit raumigen Aussicht zu gleiten, urn sie meh r noch als
die Eigenturner ben achbarter Wohnungen zu geniefsen .«
Zu ignorieren, wem das Haus und die Auss icht gehoren, als Db man be
sage, woran der Blick sich erfreut, bede ulet eine tatsachlich e Trennung
zwischen Armen und Blick vor nehmen, eine Trennung zwischen einer
Beschiiftigung und den ihr entsprechenden Tauglichkei ten. Es heifst, ein
als Db gegen ein and eres also Db tau schen . Platon erzahlte Geschichten,
Mythen, urn die technischen Kenntnisse einer Kenntnis dec »Zwecke«

unte rzuordnen. Ein so lches Wissen der Zwecke ist Iiir die Errichtung

parquette, il en aime l'ordonnance, Si la fene tre s'ouvre sur un jardin ou
dornine un horizon pittoresque, un instant iI arrete ses bras et plane en
idee vers la spacieuse perspective pour en jouir mieux que les posses
seurs des habitations voisines ».

Ignorer a qui appartiennent la matson et la perspective en faisant com
me si on possedait ce dont Ie regard jouit, c'est operer une disjonction
effective entre les bras et Ie regard, un e disjonction entre un e occupa
tion et Ies aptitudes qui lui correspondent. C'e st echanger un comm e

II si centre un autre comme si. Platon racontait des histoires, des mythes
V pour soumettre les connaissances techniques a une eonnaissance des

« fins », Ce savoir des fins est necessaire pour fonder un ordre hie rarchi
qu e. Malheureu sement ce supplement qui donn e son fondement ala dis
tribution des savoirs et des positions est sans fondement dernontrable, II
faut le presupposer. et pour cela il fau t raconter une histoire qui doit etre
( erue » au sens defini plus haul.
La connaissance, nOU$ dit Platen. a besoin d'histoire s parce qu 'e lle est
en fait toujours double. Mais il entend limiter ces histoires dans un cadre
ethique. « Ethique » , comme esthetique, est un mot don t le sens doit etre

einer hierarchisch en Ordnung notwendig. Leider ist die Stutze , die der
Verteilung dec Wissen und Positionen als Fundament dient , ahne beweis
bare Grundl age. Sie ist vorauszuse tzen, und deshalb ist eine Geschichte
zu erza hlen , die - im eben definierten Sinne - »geglaubr« werden muss.
Die Erkenntnis, sagt uns Platon , brau cht Geschichten , weil sie tatsachlich
stets doppelt ist . Er beabsichtigt jedoch, diese Geschichten in einen ethi
schen Rahmen einzugrenzen. »Ethik« ist wie »Asthetik« ein Wort, dessen
Sinn gen auer bes timmt werden muss . Man setzt sie gerne mit de c Instanz
gleich, die besondere Tatsachen gemag besonderer Wene beurteilt. Das
ist aber nicht das, wa s »ethos« zua llerers t heig l. Bevor es Gesetz, Moral
oder Wert meint, bedeutet »ethos« Aufenthaltsort. Ferner meint es die
Seinsweise , die diesem Aufenthalt sort entsp richt, die Art und Weise zu
fuhlen un d zu den ken , die demjen igen gemag ist, der diesen oder jene n
Platz einnimmt. Genau das wird in den plato nischen Mythen verhandelt.
Pla ton erzahlt Geschichten, die die Weise vorschreiben, wie die, denen
eine Lage zu eigen ist , diese Lage zu !eben haben . Was heifst , da ss er
seine »poetischen« Produktionen in einen Rahmen einsehreibt, wo sie
Lektionen sind, wo der Dichter ein Lehrer des Volkes ist , ein guter oder

precise. On j'identifie volontiers al' instance qui juge Ies faits particuliers
selon des valeurs parti culieres. Mais ce n'est pas d 'abord ce qu' « ethos »
veut dire. Avant de vouloir dire loi, morale ou valeur. ( ethos » veut dire
Ie sejo ur. Et il veut dire ensuite la rnan iere d'e tre qui correspond ace se
jour, la maniere de sen tir et de penser qui convient a celui qui occupe
telle ou telle place. Et c'e st bien eels dont il est ques tion da ns les mythes
platoniciens. Pla ton raconte des histoires qui prescrivent la rnaniere dont
ceux qui appartiennent a une condition doivent vivre cette condition.
Cela veut dire qu'il inscrit ses productions « poetiques » dans un cadre
ou elles sont des Iecons, ou le poete est un educateur du peuple, bon ou
mauvais. Cela veut dire qu ' il ri 'y a pas pour lui d' « esthetiq ue »,

Ce qu' « esthetique . veut dire, c'est en effet une « finalite sans fin ))' (
un plaisir deconnecte de toute science des fins. C'est un cha ngement de
statut du comme si. Le regard esth etique qui vise la forme du palais est
sans rapport avec sa perfection fonctionnelle et avec son inscription dans
un ordre de 1a societe, II fait comme si Ie regard pou vait se detacher de
ce double rapport du palais au sav oir investi dans sa fabrication et au
savoir de l'ordre social qu 'il met en scene. Et l'artisan, en consequen-
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ein schlechter. Was hei f? t, dass es fiir ihn keine »Asthetik« gibt.
»Asthetik« bedeutet in der Tat eine »Zweckmafsigkelt ohne Zwec k«, ein
von jeder Wissenschaft der Zwecke entkoppeltes Vergniigen. Das iSI
eine Veranderung des Stat us des als ob. Der asthetische Blick, der auf
die Form des Palastes zielt, ist obne Beziehung zu seiner funktionellen
Perfektion und zu seiner Einschreibung in eine Gesellschaftsordnung.
Er verfahrt, als ob er sieh losen konnte von dieser doppelten Beziehung
des Palastes zu dem in seine Errichtung investien en Wissen un d zu dem
Wissen der Gesellschaftsordnung, die er in Szene setzt. Der Handwerker
handelt folglich so, als ob er in dem Haus, von dem er im Obrigen weif?,
dass es nieht seines ist , bei sich zuhause sei, als ob er die Aussicht auf sei
nen Garten besitze . Dieser »Claube- verbirgt keine Realitat . Aber er ver
doppelt diese Realitat, von der die ethische Ordnung rnochte, dass sie ibm
als eine gegeben sei. Infolgessen kann er seine Identit at als Arbei tender
verdoppeln und seiner Identitat als Arbeiter, der ein bestirnm tes Metier
ausubt, eine Jdentitat als Proletarier binz uftigen, d. b. die Iden titat eines
Subjekts, das fahig ist, seiner Zuweisung zu einer privaten Lage zu ent
kommen und in die Belan ge der Gemeinschaft einzugreifen.

ce, fait cornme s'il etait chez lui dans Ia maison dont il sait par ailleurs
qu 'elle n 'est pas alui, comme s'i l possedait la perspective de son jardin .
Celie « croya nce » ne cache aucune realite. Mais elle dedouble cette rea
lite, dont I'ordre ethique voudrait qu 'elle lui soit donnee comme une.
En con sequ ence de quo i, il peut dedoubler son identi te de travailleur ; il
peut ajout er ason identite d 'ouvrier exercant un metier defini, une iden 
tite de proletaire, c'est-a-dire l'identlte d 'un sujet capable de sortir de son
assignation aune condition privee et d'intervenir dans les affaires de la
cornrnunaute.
C'est ce dedoublernen t que Ie sociologue refuse. Pour lui, Ie comme si ne
peut etre qu'une illusion. La connaissance ne peut pas etre esthetique ,
Mieux elle doit etre Ie contra ire de I'esthetiqu e. L'esthetique, en effet,
c'est la division de la connaissance, c'est le brouillage de eel ordre de l'ex
perience sensible qui fait correspondre a des positions sociales des gouts
et des attitudes, des savoirs et des illusions. La polemique de Bourdieu
con tre I'esthetique n'est pas l' eeuvre d 'un sociologue particulier sur un
asp ect paniculier de Ia rea lite socia le. Elle est structurelle. Elle touche a
la possibilite de la sociologie comme discipline. Une discipline, en effet,

-, -

Es ist diese Verdoppelu ng, die der Soziologe ablehn t. FUrihn kan n das als
ob nur Illusion sein . Die Erken nmis kann nieht asthet isch sein . Vielmehr
hal sie das Gegenteil der Asthetik zu sein. Asthet ik ist in der Tal die Teilung
der Erkenntnis, die s torung jener Ordnung der sinnlichen Erfahrung ,
die gese llschaftliche Positionen mit Ceschrnackern und Eins tellungen,
Wissensbereichen un d lIlusionen in Obereinstimmung bringt. Bourdieus
Polemik gegen die Asthetik ist nicht das Werk eines einzelne n Soziologen
zu einem besonderen Aspekt gesellschaftlicher Realitat . Sie ist stru kturel
Ier Art. Sie betr ifft die Moglichkeit der Soziologie als Disziplin. Tatsachlich
ist eine Disziplin zunachst nichl die Bestimmung einer Gesamtheit von
Methoden, die einem bestimmten Gebie l oder Typ von Gegenstand an 
gem essen sind. Sie ist zuall ererst die Schaffung dieses Gegenslandes als
Cegenstand des Denkens, die Darlegun g einer bestimmlen Vorstellung
von Erkenntnis, d.h . eine r bestimrnten Idee von der Beziehung zwischen
der Erkenntnis und der Verteilung von Positionen.
Genau das heif?t Disziplin . Eine Disziplin ist irnmer etwas anderes als
die Erkund ung eines Wissensgebietes. Sie ist die Einrichtung dieses
Gebietes, die Darlegung einer Vors tellung des Wissen s. Eine Vorstellung

ce n'est pas d'abord Ia definition d 'un ensemble de methodes appropriee
aun certain domaine ou aun certain type dobjet. C'est d'abord la cons ti
tut ion merne de cet objet comme objet de pensee, c'est la demo nstration
d'une certaine idee de la connaissance, c'est-a-dire line certaine idee du
rapport entre la connaissance et une distribution des positions.
C'es t cela qu e veut dire une discipline. Une discipline est toujonrs autre

chose que l'exploitation d'un territoire du savoir. Elle est la cons titution
de ce territoire, done la demonstration d'une idee du savoir. Et une idee
du savoir veut dire un reglement du rapport entre les deux savoirs et les
deux ignoran ces. Elle es t une maniere de definir un e idee du pensable.
Cette idee du pen sable est une idee de ce que les objets memes du savo ir
peuvent penser et connaitre. C'est done toujours un certain reglement du
dissensus, de l'ecart par rappo rt al'ordre ethique, selon lequ el un certa in
type de condition implique un certain type de pensee.
C'esl cette mise en scene du pensable qui est aI'ceuvre lorsqu e Bourdieu
construit Ie dispositif de phrases et de photographies, atte stant que clas
ses distinguees et classes populaires adoptent, qu oi qu 'en dise Kant, les
gouts qui correspondent a leur place . On sait que les questionnaires uti-
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des Wissens rneint eine Regulierung der Beziehung zwischen den beiden
Wissen und den beiden Unwissenheiten. Sie ist eine Art und Weise, eine
Vorstellung des Denkbaren zu definieren. Die Vorstellung des Denkbaren
ist eine Vorstellun g dessen, wa s die Cegenstand e des Wissens selbs t den
ken und erkennen konnen , lmmer ist es also eine bestimmte Regulierung
des Dissens, der Abweichung in Bezug auf die ethische Ordnu ng, wonac h
ein e bestimmte Lage einen bestimrnten Denktyp impliziert .
Diese Inszenierung des Denkbaren ist am Werk, wenn Bourdieu das
Dispositiv der Satze und Pho tographien konstruiert . das bestatigt, dass
vornehme und einfache Klassen, was auch immer Kant dazu sagen mag,
den ihrer Stellung ent sprechenden Geschm ack annehmen . Bekanntlich
werden die dab ei verw endeten Frageboge n insbesondere gemacht , urn
»Allodoxiee-Phanomene zu vermeiden. Wenn man etwa einem einfa
che n Pu blikum die Meinung »Ich mag klassische Musik, zum Beispiel die
Walzer von Straufs« vorlegt. Die Meinung ist formuliert, urn Arbeitern
eine Falle zu stellen, die liigen wiirden, wenn sie sagten, sie mogen klas
sische Musik, sich aber verrieten, weil sie nicht wiss en, dass Strau ls kein
Anrecht au f die Wiird e eines Komponislen klassischer Musik hat.

lises pour cela sont faits notarnment pour eviter les phenomenes d' « al
lodoxie ». C'est ainsi par exemple qu 'est propose a un public populaire
l'opinion suivante « J'aime bien la rnusique classique , par exemple les
Valses de Strauss ». La formulation de l'opinion est concue pour pieger
les ouvriers qui mentiraient en disant aimer la musique classique mais
se trah irai ent parce qu 'ils ignorent que Strauss n 'a pas droit a la dignite
de compositeur de musique classique.
11 est clair que la metho de sociologique presuppose ici Ie res ultat qu 'e lle
est censee etablir, autrement dit que la science avant d 'e tre une methode
pour etudier les ph enomen es dorthodoxie et d 'allodoxie est une ortho
doxie, une machine de guerre contre l'allodoxie. Mais ce qu'elle appelle
allodoxie, c 'est en fait Ie dissensus esthetique, l'ecart entre les bras et
Ie regard du menuisie la rupture sensi ble du rapport ent re un corps et
ce qu 'il peut co rratire - au double sens de connaitre. Le reglernent de
comptes de la s ciologie vee Kant est dabord un reglement de comptes
avec notre menu est que la sociologie, avant d'etre une discipline
enseignee a l'universite a cole d 'aut res eSI d 'ab ord un e mach ine de guerre
inven tee a l'age de l'esth etique qui est aussi ['age des revolu tions demo-

Offenkundig setzt hier die soziol ogische Methode das Ergebnis voraus,
das sie angeblich feststellen will. Ande rs gesagt ist die Wissenscha ft, be
vor sie eine Methode zur Untersuch ung der Phanornen e von Orthodoxie
und Allodox ie ist , eine Orthodoxie, eine Kriegsmaschi ne gegen die
Allodoxie . Was sie Allodoxie nennt , ist tatsachlich der asth etische
Dissens, das Auseinander von Armen und Blick des Tischlers , die wahr
neh mbare Unterbrechung der Beziehung zwischen dem Kerper un d dem,
was er kennen kann - im doppelten Sinne von kennen und erkennen. Die
Abrech nung der Soziologie mit Kan t ist zuerst eine Abrechnun g mit un 
serem Tischler. Die Soziologie ist, noch bevor sie eine an der Universitat
unterrichtete Disziplin neben an deren wird, eine Kriegsmaschine, erfun
den im Zeital ter de r Asthe tik - das auch das Zeitalter dem okrati scher
Revolutionen ist - . als Antwort auf die Unruhen dieses Zeitalters,
Bevor sie »Wissenschaft von der Gesellschaft« wurde , war die Soziologie
historisch gese hen das Projekt einer Neuges taltung der Gesellschaft.
Sie wollte der vorgeblich durch philosophische Abstraktion, protestan 
tischen Individualism us und revolurionaren Formalismus zerrissenen
Gesellschaft einen ne uen Korpe r schaffen. Sie wollte ein soziales Gewebe

crat iques, comme une reponse aux troubles de cet age.
Avant d 'etre la « science de la socie te ». la sociologie a dabord ete histo
riquement le projet d 'une reorganisation de la societe. Elle a voulu refaire
un corps a cette societe pretendument dechiree par I'ab straction phil o
sophique, l'individualisme protestant et Ie form alisme revolu tionnaire.
Elle a voulu reconstitu er un tissu social OU les ind ividu s et les gro upes
situes a telle ou telle place auraien t "ethos, les rnanieres de sent ir et de
penser, correspondant a. la Iois it. cene place et al'harmonie collective .
La sociologie d'aujourd'hui a assurernent pris ses distances avec cette vi
sion organiciste de la societe . Mais elle continue avoulcir, pour le bien
de la science, ce qu e celle-ci voulait pour Ie bien de la societe, a savoir
line regie de correspondance entre les conditions sociales et les altitudes
et jugements de ceux qui y appartiennent. La gue rre scientifique contre
l'allodoxie des jugements continue la guerre politique centre l' »anornie .
des comportements, la guerre contre Ie trouble esthetique et democrati
que de la divisio n du corps populaire avec lui-meme,
En cela elle entre dans un rapport de cornplicite polernique avec le pro jet
ethique pla tonicien . Ce qu' elle refuse, c'est ce que Ie philo sophe declare,
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wiederherstellen, wo die an diesem oder jenem Platz sich befindenden
Individuen und Gruppen das ethos haben wurden, die Art und W eise
zu fiihlen und zu denken, die sowohl diesem Platz als auch der kol
lektiven Harmonie entspricht. DIe heutige Soziologie ha t von dieser or
ganizistischen Sicht der Gesellscha ft gewiss Abstand genommen . Sie
fahrt aber fort , zum Wohle de r Wissenschafl zu wollen , was diese zurn
Wohle der Gesellschaft wollte: eine Regel der Ubereinst imrnung zwi
schen den gesellschaftJ iche n Bedingungen und den Einstellu ngen un d
Urteilen derer, die ihr angeh6 ren. Der wissenschaftJiche Krieg gegen die
Allodoxie der Urteile setzt den politischen Krieg gegen die »Anornie« der
Verhaltensweisen fort , den Krieg gegen die asthetisc he un d demokra ti
sche Unruhe der innwendigen Teilung des Volksk6rpers.
Darin tritt ste in polemische Komplizenschaft mit dem ethischen Projekt
Platons. Sie lehnt ab, was der Philosoph kun dtut: dass die Ungleichhe it
ein Kunstgriff sei, eine aufzuerlegende Geschiehte. Sie will, dass diese
eine in den gesellschaftli chen Verhaltensweisen verk6rpert e und in den
Urteilen , die diese Verhalt ensweisen implizieren , verkannte Realitat sei.
Sie will, dass das, was die Wissenschaft wei&, dasjenige sei, was ihre

que l' inegalite soit un art ifice, une histoire aimposer . Elle veut qu 'elle soit
une realite incorporee dans les comportements sociaux et rneconnue dans
les jugements que ces comportements impliquent. Elle veut que ce qu e la
science connaisse, ce soit precisernent ce que ses objets ignoren t.
Tawr; 'exemp le de la sociologie. J 'aurais pu aussi bien prendre celui de
l' ~i~toire . ous savons commen t la discipline historique, depui s un bon
si~ 'st declaree en revo lution. Elle a declare alors se sep are r de la
vieille histoire-chronique qui s'atta chait aux faits des grand s hommes et
aux documents de leurs chroniqueurs, secre taires et ambassadeurs, afin
de se consacrer aux faits materiels et aux longues periodes de la vie du
peuple d 'en bas . Elle a ainsi lie sa scientificite aune certaine dem ocratie.
Mais it est clair que cette derno cratie est aussi une demo cratie contre une
autre. Elle oppose Ies realites rnaterielles des longs cycles de la vie aux
agitation s qui la perturbent en surface, comme la distra ction du regard de
l'ouvrier en batiment et l'ephemere journal revolut ionnaire dans lequel iI
la racon te. L'histoire est , selon Marc Bloch , la science des ho mmes dan s
Ie temp s. Mais ce « dans Ie temps » est en fait un partage des temps. II
confirme que Ie vrai temps de l'ouvrier en ba tirnent est Ie temps long de

Cegenstand e nieht wissen.
Ich habe das Beispiel der Soziologie gewahlt . Ich harte ebenso das Beispiel
der Geschichte nehmen konnen. Bekanntlich ist diese Disziplin seit gut
einem Jahrhundert in Umwalzung begriffen . Sie verkiindete einst ihre
Ablosung von der alten chronikalischen Gesehichtsschreibung, die an
den Lebensereignissen bedeutender Gestalten und an den Dokumenten
von deren Chronisten, Sekretaren und Botschaftern Iesthalt, urn sich den
materiellen Tatsachen und langen Zeitabschn itten des Lebens des niede
ren Volkes zu widmen. Sie knii pfte sorni t ihre Wissenschaftlichk eit an
eine bestimmt e Demokratie . Klar ist, dass diese Demokratie aueh eine
Demokratie gegen eine an dere ist. Sie stellt die materiellen Realitaten
langer LebenszykJen den heftigen Bewegungen an de r Oberflache gegen
iiber , wie die Ablenk ung des Blickes des Bauarbeiters und das kurzlebige
Revolutionsblatt , wo er davon erzahlt. Geschichte ist nach Marc Bloch
die Wissenschaft dec Menschen in dec Zeit. Aber dieses »in dec Zeit« ist
tatsachlich eine Aufteilung von Zeiten. Sie bestatigt, dass die wahre Zeit
des Bauarheiters die lange Zeit des sich fortp flanzenden Lebens ist , nicht
die angehaltene Zeit der asthetischen Erfah run g und dass, wohin sie sie

la vie qui se reproduit, pas Ie temps suspendu de I'experience esthetique
et ce vers quai HIe fait de-vier: Ie temps « court».Ie temps « ephernere »

des acteurs de 1a scene pub lique. II foncti onne comme princip e ethique
dadherence, defin issant ce qu e les occu pants d'un espace et d'un temps
peuvent sentir et peuvent penser. La ({ nouvelle histoire », I'histoire de la
vie materielle et des mentalites apparti ent a la merne guerr e que la so
ciologie.
Parler de guerre n 'est pas disqualifier les disciplines en qu estion . C'est
rap peler qu 'une discipline est toujours bien plus qu 'un ensemble de
pro cedu res perme ttan t de penser un territoire donn e d'objets. Elle est
d 'abord Ja constitution de ce territoire Iui-rnerne, don e l'etablis sement
d 'une certa ine distribution du pensable. Cela suppose de trancher dans
Ie tissu commun des man ifestations de la pensee et de la langue. Les dis
ciplines instaurent leur territoire en etablissant un eca rt entre ce que les
phrases du menuisier disent et ce qu'elles veulent dire, entre ce qu 'il nous
decrit et la verite cachee derriere ce qu 'il nou s decrit. Elles doivent alors
entrer en guerre contre sa pretenti on aavoir un autre savoir et une autre
ignorance que celles qui conviennent asa condition. C'est-a-dire qu 'elles
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uml enkt: die »kurze« Zeit, die »fliicht ige- Zeit der Akteure der offen tli
chen Biihne. Sie funkti oniert aJs ethisches Prinzip der Zugehorigkeit, die
bestimmt, was die Bewoh ner eines Raum s und einer Zeit fU hlen und
denken konnen . Die »ne ue Ceschlchte«, die Geschichte des materiel
len Lebens und der Mentalita ten geho rt dem gleichen Krieg an wie die
Soziologie .
Von Krieg spreche n heig t nicht, die besagten Disziplinen herabzusetzen .
Es verwei st darauf, dass eine Disziplin stets mehr ist als eine Gesamtheit
der Verfahren, die einen gegebene n Bere ich von Cegenstanden zu den 
ken erlau be n. Sie ist zuerst die Schaffung dieses Bereichs , die Erricht ung
einer bestimm ten Verteilung des Denkbaren. Das setzl voraus, im ge
meinschaftl ichen Gewebe der Augerungen des Denkens und der Sprache
Schm tte vorzunehmen. Die Disziplinen begriinden ihr Gebiet, indem sie
einen Abstand errichten zwischen demo was die Satze des Tischlers sa
gen und was sie eigentlich meinen, demowas er uns beschreibt, und der
hin ter seine r Besch reib ung verborgenen Wahrh eit. Sie rnussen also sei
nen Anspruch, ein anderes als seiner Lage angemessenes Wissen und
Unwissen zu haben, bekriegen . Sie miissen den Krieg aufnehm en gegen

doivent entrer en guerre contre la guerre qu'il rnene lui-meme. La societe
bien ordonnee voudrait que Ies corps aient les perceptions, les sensations
et les pen sees qui leur correspondent. Or cette adherence eSI sa ns cess e
perturbee. II y a des mots et des discours qui circulent librement , sans
maitre et qui detourne nt les corps de leur destination, pour les rnettre en
mouvement aut eur de certains mots : peuple, libe rte, egalite, etc. II y a
des spectacles qui dissocient Ie regard de ia main et transforment Ie tra
vailleur en esthete. La pe nsee disciplin aire doit incessamm ent contrarier
cette hemorragie pour etablir des rapports stables ent re tes eta ts des corps
et les modes de perception et de signification qui leur correspondent . Elle
doit sans cess e mener la guerre mais la mener comme une operation de
pacification.
lin e pensee in-disciplinaire est alors une pensee qui remet en scene la
guerre, Ie « grondement de la ba taille » dont parle Foucault . Pour cela elle
doit pra tiquer une certaine ignorance. Elle doit ignorer les frontieres des
disciplines pour rendre les discours a leur statut d'armes dans une qu e
relle. C'est ce que j'ai fait par exem ple en sortant les phrases de I'ouvrier
en batiment de leur cadre normal. Ce cadre normal est celui de l'histo ire

den Krieg, den er seibe r fiihrt. Die wohlgeordnete Gesellschaft will, dass
die Kerper die ihr ents preche nden Wahrnehmungen , Empfi ndungen und
Gedanken hab en . Doch dieser Verbun d ist dau ernd gesto rt. Da sind Worte
und Diskurse, die frei und herrenlos zirkulieren, und die Kerper von ihrer
Bestimmung abbringen . urn sie urn bestimm te Worte herum in Bewegung
zu setze n: Volk, Freiheit , Gleichheit etc. Da sind Schauspiele, die den
Blick von der Hand trenne n un d den Arbeiter zum Asth eten machen . Das
disziplinare Denken muss diesem Aderlass dauernd entgegenwirken, urn
zwischen den Korpern und den ihn en entsprechenden Wahrnehm ungs
un d Bedeutungsweisen stabile Bezieh un gen zu errichten . Es mus s unent
weg t Krieg fiihren , aber ais Unternehmen zur Friedensstiftung .
Ein un -disziplinares Denken ist also ein Denken, das von Neuem den
Krieg inszeniert , »das Grollen der Schlacht«, von dem Foucault spricht,
Daftir muss es eine gewi sse lin wissenheit praktizieren. Es muss die
Grenzen der Diszip linen ignorieren, urn die Diskurse wieder auf ihren
Status als Streitwaffen zu bringen, wie ich es tat, als ich die Satze des
Bauarbeiters ihrem norrualen Rahmen entnahm. Dieser normale Rahmen
wa re derjenige der Soziaigesc hichte, die sie als Aufserunge n der Lage

sociale qui les traite comme des expressions de la condition ouv riere. J'ai
pris un parti different: ces phrases ne de criven t pas une situation vecue,
Elles reinventent Ie rapport entre une situation et les formes de visibilite
et cap acite s de penser qui lui sant attachees . Pour Ie dire autrement, ce
recit es t un myth e au sens platonicien ; it est un myth e anti-platonicien,
une contre-histoire de destinee, Le mythe platanicien prescrit Ie rapport
de confirmation reciproque entre une condition et une pensee. Le contre
mythe de l'ou vrier en ba timent rompt Ie cercle.
La demarche indisciplinaire doit alors creer l'espace textuel et signifiant
ou ce rapp ort de mythe amythe est visible et pensable.
Cela suppose la creation d'un espace sans frcntiere qui est aussi un es

pace d'egalite ou Ie recit de vie de l'ouvrier en bati rnent en tre en dialo
gue avec Ie recit philosaphique du partage des cornpetences et des dest i
nees. Cela impliqu e un e aut re pratiqu e - une prat ique indisciplinaire - de
la phi losophie et de son rapport aux sciences hum aines . Ciassique ment
on fait de la philosophie une sorte de super-discipline qu i reflechit sur
les methodes des sciences humain es et sociales ou qui leur donne leur
fondement . On etab lit ainsi un ordre hierarchique dans l'univers du dis-
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der Arbeiter behandelt . Jeh habe anders Partei ergriffen: Diese satze
beschreiben keine erlebte Situation. Sie erfinden die Beziehung zwi 
schen einer Situation und den ihr beigegebenen Formen der Sichtbarkeit
und Kapazitaten des Denkens neu. Diese Erzahlung ist anders gesagt
ein Mythos im platonischen Sinn; sie ist ein anti-platonischer Mythos,
eine Gegen-Schicksalsgeschichte. Der platonische Mythos schreibt die
Beziehung wechselseitiger Bestatigung zwischen einer Lage und einem
Denken vor. Der Cegen-Mythos des Bauarbeiters unterbricht den Zirkel.
Die undisziplinare Herangehensweise muss also den Raum von Text und
Bedeutung erschaffen, wo diese Beziehung von Mythos zu Mythos sicht 
bar und denkbar ist.
Das setzt die Schaffung eines Raumes ohne Grenzen voraus, der auch
ein Raum von Gleichheit ist, wo der Lebensbericht des Bauarbeiters mit
der philosophischen Erzahlung der Aufteilung von Kompetenzen und
Schicksalen in Dialog tritt. Das impliziert eine andere undisziplinare >

Praxis der Philosophie und ihrer Beziehung zu den Humanwissenschaften.
Klassisch gilt die Philo sophie als eine Art Super-Disziplin, die uber die
Methoden der Human- und Sozialwissenschaften reflektiert oder de-

cours. Bien sur ces sciences peuvent recuser ce statut, le trailer com me
une illusion et se poser comme Ie savoir vrai de l'iIlusion philosophique.
C'est une autre hierarchie, line autre maniere de mettre les discours a
leur place. Mais on peut pro ceder d'une troisieme maniere qui saisit le
moment au la pretention philosophique a fonder I'ordre des discours se
renverse et devient la declaration, dans la langue egalitaire du recit, de
I'arbitraire de cet ordre.
Ce qui fait la specificite du « mythe « platonicien, c'est la maniere dont

il ramene a. l'inverse les raisons des savoirs au pur arbitraire du conte.
Alors que l'historien et Ie sociologue nous montrent comment une cer
taine vie produit une certaine pensee exprime une vie, Ie mythe du phi
losophe renvoie cette necessite it l'arbitraire d'un beau mensonge, un
beau mensonge qui est en merne temps la realite de la vie du plus grand
nombre. Cette identite de la necessite et de la contingence, de la realite et
du mensonge ne peut se rationaliser sous la forme du discoursqui sep are
la verite de I'illusion. Elle ne peut que se raconter, c'est-a-dire s'enoncer
dans la forme discursive qui suspend la distinction et la hierarchic des
discours. Le privilege de la philosophie est alors - a I'inverse du mente

ren Grundlage liefert. Man errichtet so eine hierarchische Ordnung im
Diskursuniversum. Gewiss konnen diese Wissenschaften dies en Status
zuruckweisen, ihn als Illusion abhandeln und sich als das wahre Wissen
philosophischer Illusion setzen. Das ist eine andere Hierarchie, eine an
dere Art und Weise, die Diskurse an ihren Platz zu setzen . Eine dritte
mogliche Vorgehensweise ware, den Moment zu ergreifen, da der philo
sophische Anspruch, die Ordnung der Diskurse zu begninden, sich um
kehrt und in der auf Gleichheit beruhenden Sprache der Erzahlung die
Willkurlichkeit dieser Ordnung verkiindet.
Die Besonderheit des platonischen »Mythos« zeigt sich darin, wie er
umgekehrt die Ursachen des Wissens auf die reine Willkurlichkeit der
Fabel herunterholt. Wahrend Historiker und Soziologen uns zeigen,
wie ein bestimmtes Leben ein bestimmtes Denken produziert, das ein
Leben zum Ausdruck bringt, verweist der Mythos des Philosophen die
se Notwendigkeit auf die Wlllkur einer schonen Luge, die zugleich die
Lebensrealitat der meisten ist. Diese Identitat von Notwendigkeit und
Kontingenz, Realitat und Luge lasst sich nicht in Form eines Diskurses
rationalisieren, der die Wahrheit von der Illusion trennt. Sie lasst sich nur

ou du reproche d'abstraction qu 'on lui fait generalement - la franchise
Iitterale de son discours: Ia franchise avec laquelle elle a su enoncer ceue
condition d'identite premiere des raisons et des recits qui permet seule
de dire Ie partage des vies.
C'est lei, dit Platon dans Ie Phedre, qu 'il faut parler vrai , la ou I'on parle
de Ia verite. Et c'est la aussi qu'il recourt au conte Ie plus radical: celui
de la plaine de verite, de I'attelage divin et de la chute qui transforme les
uns en hommes d'argent , les autres en gyrnnastes, artisans au poetes.
C'est-a-dire , en prenant les chases a l'envers, qu'au moment au il pro
nonce Ie plus implacablement Ie partage des conditions, il recourt a ce
qui le denie Ie plus radicalement, Ie pouvoir du conte et celui de la lan
gue commune qui abolissent la hierarchie des discourset les hierarchies
qu'elle soutient.
La pensee disciplinaire dit : nous avons notre territoire, nos objets et les
methodes qui leur correspondent. C'est ce que disent la sociologie ou
I'h istoire, la science politique ou la theorie litteraire. C'est aussi ce que
dit la philosophie a I'ordinaire, en se posant elle-merne comme discipline.
Mais au moment au elle veut fonder son statut de discipline des disci-
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erzahlen, d .h . sie lasst sich nur in diskursiver Form au ssp rechen , die die
Unterscheidung und die Hierarchie der Diskurse aufhebt. Das Privileg der
Philosophie - entge gen des ihr gewohnlich vorge ha ltenen Verdien stes
oder Vorwurfs der Abstraktion - ist a lso die wo rtgetreue Offenheit ih res
Diskurses: die Offenhei t, mit der sie es verstanden hat, dies en Zustand
der allerersten Identit at von Ursache n und Erzahlungen ausz usprechen,
der allein es erlaubt, die Aulteilung der Leben zu auBern .
Eben hier, sagt Platon im Phaidros, muss man wahr sprechen, dort , wo
man von der Wahrheit sprich t. Eben hier beruft er sich auch auf die radi
kalste Fabel: die vom Gefilde der Wahrheit, vom got tlichen Gespann und
vom Sturz, der die einen in Menschen , die Geld haben , verwandelt, die
anderen in Turner, Handwerker oder Dichter. Das heifst umgekehrt, dass
er in dem Moment, da er am unerbi ttlichs ten die Verteilung der Zustande
au ssprich t, sich auf das berult , was er am radikalsten leugnet, naml ich
die Macht der Fabel un d die der Gemeinsprache, die die Hierarchie der
Diskurse und die von ihr get rage nen Hierarchien beseitigt.
Disziplin ares Denken besagt: Wir haben un ser Gebiet, un sere Cegenstande
und die dem ent sprechenden Methoden. Ebendies sagen die Soziologie

plines, se produit ce renversement : Ie fond em ent du fondement est une
histoire. Et la phil osoph ie dit aux savoirs assures de leur s meth odes : les
methodes sont des histoires q ue I'on racon te. Cela ne veu t pas dire qu 'el
les sont nu lles et non avenues. Cela veu t dire qu 'ell es sont des armes
dans une gue rre ; elles ne sont pas les outil s qui permettent dexploiter
un territoire mais des armes qui servent aen etablir la Iron tiere toujours
incertaine.
Car aucune fron tiers assuree ne separe Ie territoire du sociologue de ce
lui du philosophe ou celu i de I'hi storien de celui de la litterarure, Aucune
frontiere bien tr anchee ne separe Ie discours du menuisier qui est l'obiet
de la science du discours de la science elle-rnem e. Tracer ces frontieres ,
c'est en definitive tracer la Iron tiere entre ceux qui ont 1a pensee pour
affaire propre et les autres. Cette fron tiere - 1.1 ne se trace jamais que
sous la form e d 'une histoire. Seule la lang ue des histoires peut tracer la
frontiere, forcer l'aporie de l'abse nce de raison derniere des raison s des
disciplines.
J'avais naguere propose le concept d'une « poetique des savoirs », Une
poetique des savoirs n'est pas une simple man iere de dire qu 'il y a tou -

oder Geschich tswissenschaft, Politikwissenscha ft oder Literaturtheorie
un d fiir gewohnlich auch die Philosophie, wenn sie sich selbs t als Disziplin
setz t. Will sie aber ih ren Status als Disziplin der Disziplinen beg runden,
tritt sogleich diese Umkehrung ein: Die Grund lage der Grund lage ist eine
Gesch ichte. Die Philosophie sagt den Wissen , die sich ihren Methoden si
cher sind: Methoden sind Geschic hten , die man erza hlt. Das heiBt nicht,
dass sie null und nichtig sind, sond ern dass sie Wafren in einem Krieg
sind; keine Wer kzeuge , die es erlauben, ein Gebie t auszuschlachte n, son
dern Waffen , die dazu diene n, seine stets unsi chere Grenze lestz ulegen.
Den n keine gesicherte Grenze trenn t da s Gebiet des Soziologen von
dem des Philo sophen oder das des Histor ikers von dem der Literatur.
Keine schar f gezogene Gren ze trennt den Diskurs des Tischlers, der ein
Gegenstand der Wissenscha ft ist, vom Diskurs der Wissenschaft selbst.
Diese Grenzen ziehen heiBt letztendlich die Grenze ziehen zwischen de 
nen , deren Ceschaft das Denken ist , und den anderen . Diese Grenze ist
nie anders als in Form einer Geschichte zu ziehen. Nur die Sprache von
Gesch icht en kann die Gren ze ziehe n, die Apor ie de r Abwesenhe it eines
letzten Grundes der Cru nde der Disziplinen aufbrechen .

jOUfS de la litterature dans l'argumentation qui se veut rigoureuse. Une
telle demonstrat ion appartiendra it encore a la logiqu e paresseuse de la
dernystificarion . La poetique des savoirs ne dit pas que Ies discip lines
son t des faux sav oirs. Elle dit qu'elles sont des disciplines, des rnanie
res d'intervenir dans la guerre interminable entre les man ieres de decla
rer ce que peut un corps, dans la guerre interminable entre les raisons
de l'egalite et celles de l' inegalite. Elle ne dit pa s qu'elles sont invalides
pui squ 'elles racontent des histoi res . Elle dit qu 'elles do ivent ernprunter
leur s presentations d'objets, leurs protocoles de traitem ent e t leurs arg u
mentations ala langue et ala pensee commune. Une poetiqu e des savoirs
est dabord un discou rs qui re inscrit la force des descriptions et des ar
gumen ts dan s l'egalite de la langue commune et de la capac ite commune
d ' inventer des objets, des histoires et des arguments. En ce sens on peut
aussi I'ap peler me thode de l'egalite ,- - - --=--
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lch hahe kiirzlich das Kon zept einer »Poetik der Wissen« vorgesc hlagen.
Eine Poetik der Wissen ist nieht eine einlache Art und Weise zu sagen,
dag es in sich Iiir streng haltend er Argumentation stets Literatu r giht. Eine
solehe Darlegun g gehorte noch der miifsigen Logik der Ent mystifizierung
an . Die Poet ik der Wissen sagt nieht , dag die Disziplinen falsch e Wissen
sind . Sie sagt, daJ' sie Disziplinen sin d, Weisen des Eingreifens in den
endlosen Krieg, deczwischen den Arten und Weisen kundzu tun , was ein
Kerpe r kann, sta ttfindet, den endlosen Krieg zwischen den Grunden der
Gleichh eit un d denen der Ungleichheit. Sie sagt nicht, daB sie ung ultig
sind, weil sie Geschichten erza hlen. Sie sagt, daJ' sie ihre Vorliihrungen der
Cegenstan de, ihre Protokolle der Aufherei tung und ihre Argumentationen
der gemei nsamen Sprache und dem gemeinsam en Denken entleihen
rnussen . Eine Poetik der Wissen ist allererst ein Diskurs, der die Kraft
der Beschr eihungen und der Argum ente wieder in die Gleichheit der ge
meinsamen Sprache und in die Gleichheit der gemeinsa men Fahigkeit,
Gegenstande, Geschichten und Argumente zu erlinden, einschreibt . In
diesem Sinn kann man sie auch eine Methode der Gleiehh eit nennen .

ZUR AKTUALITAT ASTHETISCHER AUTONOMIE

JULIANE REBENTISCH 1M GESPRACH

In deinem. Buch "Asthetik der lnstallation« spielt, in gewisser Hinsicht
iiberraschend, ein bestimmter Begriff eine wichtige Rolle: iisthetische
Autonomie.

Wenn das iiberraschend ist, dann aus der Perspektive der Kunstwelt;
fur die philo sophische Asthetik ist das ja ein Kernhegriff und der Streit
urn sein Verstandnis ein Dauerhrenner. Aher fur den groBten Teil der
Kunstwe lt stimmt, dass der Begriff der Autonomie in den letzten Jahren
eigentli ch kaum eine Rolle gespielt hat ; alIenfalls als ein Begriff, mit dem
man niehts mehr zu tun hahen rnochte, der als uoerholt un d reak tio
nar gilt. Stattdessen sind andere Begriffe in den Vordergrund getreten ;
Begriffe, die thematisch in der Kunst eine Rolle spielen, zumeist aus dem
Umkreis von politischer Theorie und Kulturwissenschaft. Dennoch wird
immer noch unprohlemati sch weiterhin von Kunst gesprochen - ohne
sich aher dahei die Frage zu stellen, was den n die Kunst unt erscheidet
von den Theoriesymposien und poli tische n Aktionen, mit denen sie in
Verhindun g gehracht wird. Auch wenn man davon ausgeh t, dass es hier
Ubergange gibt, sollte man ja eigentli ch angehen konnen, was da in was
ubergeht. Mit anderen Worten: solI die Rede von Kunst nicht konzeptuell
leer werden , hraucht man einen Begriff von Kunst, der ihre Differenz von
allem anderen, ihre Spezifik angehen kann . Nun meine ich , dass einen
solchen Begriff zu hahen hei[lt, einen Begriff von asthe tischer Autonom ie
zu hahen .
Dann aher ist natiirlich die Frage, wie man diesen Autonomiehegriff ge
nau verstehen solI . Und in diesem Zusammenhang muss man sehen, dass
der Umstand, das s die Kunstlerlnnen heute nicht mehr gerne fur ihre
Arheiten Autonomie in Anspruch neh men, damit zu tun hat, wie dieser
Begriff in der modernistischen Kunsttheorie gefasst worden ist; namlich
im Sinne einer organischen Einheit des Kunstwerks, das seine Geltung un
abhangtg vom Kontext sowie von der Instanz des Betrachters behaupte t.
Dieser, wie ieh sagen wiird e, objektivistische Autonomiehegriff ist zu
Recht in den Fokus der Kritik geraten . Die Folgeru ng aher, dass man sich
aufgrund der Fronts tellung, die die aktuelle KunSI gegenuber dem mo
dernistischen Diskurs einnirnrnt, von dec Idee asthetischer Autonomie als
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