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Editorial

Universitäten sind nicht abgeschot-
tete oder in sich geschlossene In- 
stitutionen, sondern beziehen sich 
in vielfältiger Weise und auf unter-
schiedlichen Ebenen auf ihre räum-
liche Umwelt. Die wirtschaftlichen 
Beziehungen sind wohl die augen-
scheinlichsten, Veränderungen im 
Stadtbild durch die Anwesenheit 
von Studierenden und Universitäts- 
gebäuden ebenso offensichtlich. Aus-
wirkungen auf die kulturelle Sphäre, 
auf das soziale Umfeld, auf die Umver-
teilung von symbolischem Kapital 
erfolgen meist subtiler. Dabei verweist 
die Frage nach den Einflüssen, die eine 
Universität auf ihre Umwelt ausübt, 
auf jene nach den gesellschaftlichen 
Bedingungen der Universität selbst. 
Dies gilt nicht nur für ihre Grün-
dungsphase und die dabei entwickel-
ten normativen Ideen und Ansprüchen 
an die Universität, sondern zielt auch 
auf die Frage, inwiefern die Universität 
gesellschaftliche Entwicklungen und 
Diskurse rezipiert und reflektiert.
 Dieser Fragen- und Gedanken-
komplex stand zu Beginn eines im 
Jahr 2015 in Bozen veranstalteten 
Workshops, der versuchte, Mög-
lichkeiten zur Erforschung der viel-
schichtigen Interaktionen zwischen 
der Universität und ihrem räumli-
chen Umfeld auszuloten.1 Die Frage 

1  Vgl. Martin Ager, Tagungsbericht: 
Universität und Region. Aspekte einer 
vielschichtigen Beziehung in historischer 
Perspektive, 26.–27.11.2015, Bozen. In: 
H-Soz-Kult, 15.03.2016, www.hsozkult.de/
conferencereport/id/tagungsberichte-6447 
(eigensehen am 2. August 2018).

Editoriale

Lungi dall’essere istituzioni isolate e 
autosufficienti, le università si rela-
zionano con il loro “spazio” in molti 
modi e a diversi livelli. Le relazioni 
economiche sono certo le più eviden-
ti, come pure i cambiamenti portati 
al paesaggio urbano dalla presenza di 
studenti ed edifici universitari. In ge-
nere più sottili da decifrare risultano 
invece gli effetti sul piano culturale, 
sull’ambiente sociale, sulla redistribu-
zione del capitale simbolico. In que-
sto caso la questione delle influenze 
esercitate da un’università sul suo am-
biente rimanda a quella dei condizio-
namenti sociali di cui è oggetto l’uni-
versità stessa. Ciò vale non solo per la 
sua fase di fondazione, con l’insieme 
di attese e istanze normative nei con-
fronti dell’università, ma comprende 
anche la questione di come un’univer-
sità recepisca e rifletta gli sviluppi e i 
dibattiti della società.
 Su questo complesso di domande 
e riflessioni nel 2015 si è tenuto a Bol-
zano un workshop in cui si è cercato 
di esplorare le prospettive di ricerca 
sulle diverse interazioni tra università 
e spazio circostante.1 La questione si 
inserisce pienamente nell’attuale spet-
tro di ricerca della storia universita-
ria. Se per lungo tempo quest’ultima 
è stata in gran parte condizionata da 
approcci occasionali e spesso lega-

1  Cfr. Martin Ager, Tagungsbericht: 
Universität und Region. Aspekte einer 
vielschichtigen Beziehung in historischer 
Perspektive, 26.–27.11.2015, Bozen. In: 
H-Soz-Kult, 15.03.2016, www.hsozkult.de/
conferencereport/id/tagungsberichte-6447 
(consultato il 2 agosto 2018).

Editorial/Editoriale, 5–16
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nach dem Verhältnis von Universität 
und dem sie umgebenden Raum reiht 
sich damit in aktuelle Fragestellungen 
im Bereich der Universitätsgeschichte 
ein. Wurde Universitätsgeschichte 
lange Zeit vorwiegend anlassbezogen 
und im Vorfeld von Universitätsjubi-
läen betrieben, hat sich dies seit etwa 
zwei Jahrzehnten deutlich verändert. 
Seit den 1990er Jahren hat sich die 
Universitätsgeschichte mehr und 
mehr als eigenständige Fachrichtung 
etabliert, nationale und internatio-
nale wissenschaftliche Gesellschaften 
und Netzwerke wurden gegründet, 
fachspezifische Zeitschriften und 
Jahrbücher erscheinen regelmäßig.2 
Außerdem sind Handbücher zur 
Universitätsgeschichte erschienen, 
die von internationaler Vernetzung 
und einer gewissen Konsolidierung 
des Fachs zeugen.3 Insbesondere 
im Rahmen kulturgeschichtlicher 
Herangehensweisen gewann die 
Universitätsgeschichte auch an per-
spektivischer Vielfalt. Universitäten 
wurden nun im Kontext einer all-
gemeinen Gesellschafts- und Kul-
turgeschichte betrachtet und dabei 
vor allem die gesellschaftlichen und 

2  International in erster Linie History of 
Universities und die Veröffentlichungen 
International Commission for the History 
of Universities (ICHU), im deutschspra-
chigen Raum die Veröffentlichungen 
der Gesellschaft für Universitäts- und 
Wissenschaftsgeschichte (GUW) und in Italien 
besonders die diversen Publikationen des 
Centro Interuniversitario per la Storia delle 
Università Italiane (CIUSI). Daneben gibt es 
auch zahlreiche Zeitschriften zur Geschichte 
des Bildungswesens im Allgemeinen, die 
auch Forschungen zur Universitätsgeschichte 
publizieren.

3  Hier zu nennen in erster Linie: Hilde de 
Ridder-Symoens/Walter Ruegg, A History 
of Universities in Europe, IV volumes, 
Cambridge 1992–2011.

ta a ricorrenze e giubilei, da almeno 
due decenni la situazione è cambiata 
significativamente. Dagli anni No-
vanta, la storia universitaria si è af-
fermata sempre più come disciplina 
indipendente, sono nate società e reti 
scientifiche nazionali e internazionali 
nonché periodici e annuari specifici.2 
 Sono comparsi inoltre manuali 
sulla storia universitaria che confer-
mano il dialogo scientifico inter-
nazionale e il consolidamento della 
disciplina.3 In particolare la storia 
dell’università ha compiuto progressi 
nella diversificazione di prospettive 
nella cornice degli approcci di storia 
culturale. Si è cominciato a inserire 
le università nel contesto di una sto-
ria sociale e culturale generale e so-
prattutto a esaminare le condizioni 
sociali e culturali della produzione e 

2  A livello internazionale soprattutto History of 
Universities e le pubblicazioni International 
Commission for the History of Universities 
(ICHU), in area tedesca le pubblicazio-
ni della Gesellschaft für Universitäts- und 
Wissenschaftsgeschichte (GUW) e in 
Italia le diverse pubblicazioni del Centro 
Interuniversitario per la Storia delle Università 
Italiane (CIUSI). Vi sono inoltre numerose 
riviste sulla storia dell’educazione in generale 
che pubblicano ricerche sulla storia universi-
taria.

3  Va menzionato qui innanzitutto: Hilde de 
Ridder-Symoens/Walter Ruegg, A History 
of Universities in Europe, IV volumes, 
Cambridge 1992–2011.
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kulturellen Rahmenbedingungen der 
Wissensproduktion und -vermittlung 
untersucht.4 Auch entstanden Arbei-
ten zu symbolischen Praktiken und 
zur Bedeutung von Repräsentation 
an der Universität der Neuzeit.5 Die 
Bearbeitung neuer Quellengattungen 
mit kulturwissenschaftlichen Metho-
den eröffnete neue Perspektiven und 
führte zu fruchtbaren Ergebnissen. 
Auch die Verbindung der vielfach 
getrennten Universitäts- und der 
Wissenschaftsgeschichte bot neue 
Einsichten auf die Universität als eine 
der dauerhaftesten Institutionen der 
Geschichte Europas. 
 Wie auch Stefan Gerber in seinem 
Beitrag in diesem Heft betont, ist die 
Frage nach dem Verhältnis von Uni-
versität und dem sie umgebendem 
Raum nicht neu.6 Gerade die Landes-
geschichte hat die unterschiedlichen 
Beziehungen von Universitäten und 
den Territorien, in denen sie situiert 
sind, untersucht und dabei besonders 

4  Einen Überblick etwa bei Sylvia Paletschek, 
Stand und Perspektiven der neueren 
Universitätsgeschichte. In: NTM. Zeitschrift 
für Geschichte der Wissenschaften, Technik 
und Medizin 19 (2011), S. 169–189; Pieter 
Dhondt, University History Writing. More 
than a History of Jubilees? In: University 
Jubilees and University History Writing. A 
Challenging Relationship, Amsterdam 2014, 
S. 1–17; Marian Füssel, Wie schreibt man 
Universitätsgeschichte? In: NTM. Zeitschrift 
für Geschichte der Wissenschaften, Technik 
und Medizin (2015), S. 287–293; Stefan 
Gerber, Wie schreibt man ,,zeitgemäße“ 
Universitätsgeschichte? In: NTM. Zeitschrift 
für Geschichte der Wissenschaften, Technik 
und Medizin (2015), S. 277–286.

5  Exemplarisch etwa William Clark, Academic 
charisma and the origins of the research 
university, Chicago 2007; Marian Füssel, 
Gelehrtenkultur als symbolische Praxis. 
Rang, Ritual und Konflikt an der Universität 
der Frühen Neuzeit, Darmstadt 2006.

6  Siehe dazu die Hinweise und 
Literaturangaben bei Stefan Gerber in die-
sem Heft, S. 16–42. 

della trasmissione del sapere.4 Sono 
nati quindi studi sulle pratiche sim-
boliche e sul significato della rap-
presentazione nell’università dell’età 
moderna.5 L’esame di nuove fonti, 
grazie alle metodologie della storia 
culturale, ha aperto nuove e fruttuo-
se prospettive. Anche la combinazio-
ne dei differenti approcci della storia 
universitaria e di quella della scienza 
ha portato nuovi stimoli allo studio 
dell’università, una delle istituzio-
ni più durature nella storia europea. 
 Come sottolinea Stefan Gerber 
nel suo contributo a questo numero, 
la questione della relazione tra univer-
sità e spazio circostante non è nuova.6 
Già la Landesgeschichte ha indagato le 
diverse relazioni tra le università e i 
territori in cui sono situate, prenden-
do in esame soprattutto i rapporti con 
la città e lo spazio in cui l’università è 
direttamente presente e a immediato 
contatto. In un primo tempo questi 
studi hanno riguardato principalmen-

4  Per una panoramica cfr. Sylvia Paletschek, 
Stand und Perspektiven der neueren 
Universitätsgeschichte. In: NTM. Zeitschrift 
für Geschichte der Wissenschaften, Technik 
und Medizin 19 (2011), pp. 169–189; Pieter 
Dhondt, University History Writing. More 
than a History of Jubilees? In: University 
Jubilees and University History Writing. A 
Challenging Relationship, Amsterdam 2014, 
pp. 1–17; Marian Füssel, Wie schreibt man 
Universitätsgeschichte? In: NTM. Zeitschrift 
für Geschichte der Wissenschaften, Technik 
und Medizin (2015), pp. 287–293; Stefan 
Gerber, Wie schreibt man ,,zeitgemäße“ 
Universitätsgeschichte? In: NTM. Zeitschrift 
für Geschichte der Wissenschaften, Technik 
und Medizin (2015), pp. 277–286.

5  Un paio di esempi: William Clark, Academic 
charisma and the origins of the research 
university, Chicago 2007; Marian Füssel, 
Gelehrtenkultur als symbolische Praxis. 
Rang, Ritual und Konflikt an der Universität 
der Frühen Neuzeit, Darmstadt 2006.

6  Si vedano a proposito i riferimenti e le 
indicazioni bibliografiche nel contributo di 
Stefan Gerber in questo numero, pp. 16–42. 

Editorial/Editoriale, 5–16
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ihre Beziehungen zur Stadt, mithin 
der Raum, in dem die Universität 
unmittelbar verortet und präsent ist, 
analysiert. Zunächst standen in die-
sen Studien vor allem wirtschaftliche 
und soziale Beziehungen zwischen 
der Universität und ihrer städtischen 
Umwelt im Vordergrund, in jüngerer 
Vergangenheit rückten dann die Stadt 
als universitärer Repräsentationsort 
und die Wahrnehmung beziehungs-
weise Selbstdarstellung der Universi-
tät im öffentlichen Raum in das Zent-
rum universitätshistorischer Abhand-
lungen.7 Mit dem ‚spatial turn‘ in der 
Geschichtswissenschaft wurde auch 
die Frage nach dem Raum neu akzen-
tuiert und neue Perspektiven auf das 
Verhältnis von Universität und Raum 
eröffnet.8 Gleichzeitig bieten auch die 
international entstehenden prosopo- 
grafischen Professorenkataloge – viel-
fach auch mit Methoden der digital 
humanities aufbereitet – Möglichkei-
ten die Mobilität von Akademikern 
und damit die auch die räumliche 
Verortung von Universitäten neu zu 
untersuchen. In diesem Sinn sollte 
auch der Bozner Workshop sowohl 
traditionelle Deutungen als auch 
neue Perspektive aufgreifen und so 
einen Blick auf das Verhältnis von 
Universität und dem sie umgebenden 
Raum werfen. Die Frage nach dem 
räumlichen Umfeld der Universitä-
ten führt gleichzeitig zur Frage nach 

7  Vgl. dazu auch Rainer Christoph  
Schwinges (Hg.), Universität im öffent-
lichen Raum (Veröffentlichungen 
der Gesellschaft für Universitäts- und 
Wissenschaftsgeschichte 10), Basel 2008.

8  Beispielhaft etwa Jan Surman, Habsburg 
Universities 1848–1918. Biography of a 
Space, Dissertation, Universität Wien 2012.

te le relazioni economiche e sociali tra 
l’università e il suo contesto urbano; 
di recente le ricerche di storia uni-
versitaria sono passate ad esaminare 
la città come luogo di rappresenta-
zione dell’università e la percezio-
ne relativa all’autorappresentazione 
dell’università nello spazio pubblico.7 
L’avvento dello spatial turn in ambito 
storiografico ha posto l’accento sulla 
questione dello spazio e aperto nuove 
prospettive sulla relazione tra univer-
sità e spazio.8 Nel frattempo anche lo 
sviluppo internazionale dei cataloghi 
prosopografici dei professori – spesso 
elaborati coi metodi dell’informatica 
umanistica – può offrire nuovi stimoli 
allo studio della mobilità accademica 
e quindi del collocamento spaziale 
delle università.
 In questo senso il workshop bol-
zanino mirava a cogliere sia le linee 
tradizionali sia le nuove prospettive 
per aprire uno scorcio sul rapporto 
tra università e spazio. La questione 
include ovviamente anche il proble-
ma della misura dello spazio a cui 
l’università fa riferimento e quindi di 
quali fattori definiscano e influenzino 
quest’area di riferimento. E in questo 
senso la categoria analitica di “regio-
ne” risulta particolarmente idonea in 
quanto intende non un territorio pre-
ventivamente definito bensì un con-
cetto di “spazio aperto”, variamente  
 

7  Su questo cfr. anche Rainer Christoph 
Schwinges (a cura di), Universität im 
öffentlichen Raum (Veröffentlichungen 
der Gesellschaft für Universitäts- und 
Wissenschaftsgeschichte 10), Basel 2008.

8  Ad esempio Jan Surman, Habsburg 
Universities 1848–1918. Biography of a 
Space, Dissertation, Universität Wien 2012.
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der räumlichen Bezugsgröße, auf 
die sich die Universitäten beziehen. 
Gleichzeitig stellt sich auch die Frage, 
welche Faktoren diese Bezugsgröße 
definieren und beeinflussen. Diesen 
Fragestellungen mit der Analyseka-
tegorie „Region“ zu begegnen, bietet 
sich insofern an, als diese als räumlich 
„offen gehaltenes“ Konzept nicht von 
einem von vornherein festgesetzten 
Territoriumsbegriff ausgeht, sondern 
den untersuchten Raum als themen- 
und problemorientiert wandelbar 
denkt und somit auch jeweils unter-
schiedlich definiert.9

 Das vorliegende Heft baut auf 
dem Workshop auf. Den Auftakt 
bildet ein Aufsatz mit theoretischen 
und methodischen Überlegungen 
von Stefan Gerber, der dafür plädiert, 
Regionalgeschichte und Universi-
tätsgeschichte zusammenzuführen. 
Dafür begibt er sich zunächst auf eine 
historiografiegeschichtliche Spuren-
suche entlang der Begrifflichkeiten 
„Landschaft“ und „Raum“, die im 
20. Jahrhundert in der deutschspra-
chigen Landesgeschichte beziehungs-
weise Landeskunde etabliert worden 
sind. Davon, die beiden Begriffe und 
damit verbunden auch entsprechende 
Konzepte miteinander in Beziehung 
zu setzten, verspricht sich Gerber 
einen fruchtbaren Ansatz für eine 
regionalgeschichtlich ausgerichtete 
Universitätsgeschichte. Besondere 
Beachtung findet der Landschaftsbe-

9  Vgl. etwa Editorial. In: Geschichte und 
Region/Storia e regione 1 (1992) 1, S. 
5–12; Siglinde Clementi, „Geschichte und 
Region/Storia e regione“, una rivista di storia 
comparata per le Alpi centrali. In: Archivio 
Storico Ticinese 152 (2012), S. 266–272.

definibile a seconda delle domande e 
degli approcci usati.9

 Il presente numero della rivista 
raccoglie i risultati di questo work- 
shop. Si inizia con un saggio teorico 
e metodologico di Stefan Gerber, che 
sostiene la sinergia tra storia univer-
sitaria e storia regionale. Per questo 
va alla ricerca delle tracce delle no-
zioni di “paesaggio” (Landschaft) e 
di “spazio” come si sono configurate 
nel Novecento nella Landesgeschichte 
e nella Landeskunde in area tedesca. 
Dalla relazione reciproca tra queste 
due nozioni e dei relativi concetti 
Gerber intravede la possibilità di un 
proficuo approccio a una storia uni-
versitaria orientata in direzione della 
storia regionale. Particolare attenzio-
ne viene data da Gerber al concetto di 
“paesaggio” perché esso può colmare 
la divaricazione tra spazio “materiale” 
e spazio discorsivo. Ciò viene affron-
tato in una secondo passaggio attra-
verso l’uso del concetto di “paesaggio 
educativo”, che unisce il piano mate-
riale-geografico con uno procedurale-
comunicativo. Per completare viene 
trattato il concetto di “spazi educa-
tivi”, sviluppatisi recentemente nella 
storia dell’educazione nel XIX secolo. 
In conclusione Gerber suggerisce due 
possibili campi di ricerca per una sto-
ria universitaria orientata alla storia 
regionale. In primo luogo, studiare 
le università come “plasmatrici” di 
paesaggi o spazi significa a suo avviso 

9  Cfr. ad esempio: Editorial. In: Geschichte 
und Region/Storia e regione 1 (1992) 1, pp. 
5–12; Siglinde Clementi, „Geschichte und 
Region/Storia e regione“, una rivista di storia 
comparata per le Alpi centrali. In: Archivio 
Storico Ticinese 152 (2012), pp. 266–272.
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griff bei Gerber insbesondere deshalb, 
da er den Gegensatz zwischen „mate-
riellem“ und diskursivem Raum zu 
überbrücken versuche. Dies wird in 
einem zweiten Schritt anhand des 
Begriffs der „Bildungslandschaft“ 
vorgeführt, der eine materiell-geo-
grafische mit einer prozessual-kom-
munikativen Ebene verbindet. Kom-
plementär dazu wird das in jüngerer 
Zeit für die Bildungsgeschichte 
des 19. Jahrhunderts entwickelte 
Konzept der „Bildungsräume“ dis-
kutiert. Schließich schlägt Gerber 
zwei mögliche Forschungsfelder für 
eine regionalgeschichtliche Universi-
tätsgeschichte vor: Universitäten als 
Landschafts- beziehungsweise Raum-
bildner zu untersuchen bedeutet aus 
seiner Sicht zu erforschen, wie sie 
auf unterschiedlichen Ebenen dazu 
beitragen, Räume zu formen und zu 
modifizieren. Es geht beispielsweise 
darum zu fragen, wie Universitäten 
über die Ausbildung der Funktions- 
eliten diese Räume prägen, wie sie als 
Kommunikationsorte fungieren und 
als juristische Instanzen Rechts- und 
Ordnungsräume schaffen. Einen 
zweiten möglichen Forschungs-
schwerpunkt regionalgeschichtlicher 
Universitätsgeschichte macht Gerber 
darin aus, die Universität als wirt-
schaftlichen Faktor zu betrachten 
und dabei vor allem das Stipendien- 
und Studienförderungswesen als eine 
(indirekte) Form der Finanzierung 
von Universitäten zu betrachten 
oder auch die Universitäten in den 
Kontext regionaler Infrastruktur- und 
Wirtschaftsförderungspolitik einzu-
betten.

indagare il modo in cui esse contri-
buiscono a diversi livelli a costruire 
e a modificare gli spazi. Si tratta, per 
esempio, di chiedersi come le univer-
sità modellino questi spazi attraverso 
la formazione delle élite di funzionari, 
come esse funzionino come luoghi di 
comunicazione e come esse, in qua-
lità di istanze giuridiche, producano 
spazi giuridici e normativi. Un secon-
do possibile campo di indagine è nel 
considerare l’università come fattore 
economico e prendere in esame in 
particolare il sistema di borse e soste-
gni allo studio come una forma (indi-
retta) di finanziamento delle universi-
tà o comunque includere le università 
nel contesto della politica regionale 
delle infrastrutture e dello sviluppo 
economico.
 Segue il caso di studio di storia 
regionale di Margret Friedrich sull’U-
niversità di Innsbruck, una delle 
università istituita nell’epoca della 
confessionalizzazione e che quindi ha 
contribuito alla costruzione del pae-
saggio educativo asburgico-cattolico. 
Friedrich tratta vari aspetti del rap-
porto tra l’Università di Innsbruck e la 
regione, mostrando come essa sia stata 
incorporata in diversi spazi e paesaggi 
educativi e segnalando come i diversi 
spazi ecclesiastici siano stati gradual-
mente sopravanzati da quelli statali. 
Un ulteriore aspetto della sua ricerca è 
dedicato all’università nel contesto ur-
bano, all’interno del quale, come “co-
munità familiare”, le è stata assegnata 
una concreta funzione ordinatrice. In-
fine, lo studio esamina lo “spazio del 
sapere” dell’Università di Innsbruck, 
indagando l’origine degli studenti e 
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An diese Überlegungen schließt sich 
die regionalgeschichtliche Fallstudie 
von Margret Friedrich zur Universität 
Innsbruck an, eine jener Universitä-
ten, die in der Epoche der Konfessi-
onalisierung gegründet wurde und 
damit auch zur Konturierung der 
habsburgisch-katholischen Bildungs-
landschaft beigetragen hat. Friedrich 
untersucht für die Innsbrucker Uni-
versität verschiedene Aspekte ihres 
Verhältnisses zur Region: Sie zeigt auf, 
wie die Universität in unterschiedliche 
Räume und Bildungslandschaften ein-
gebettet war und zeichnet nach, wie 
die verschiedenen geistlichen Räume 
allmählich vom staatlichen zurückge-
drängt wurden. Ein weiterer Aspekt 
ihrer Untersuchung widmet sich der 
Universität im städtischen Umfeld, wo 
ihr als Hausgemeinschaft eine konkre-
te Ordnungsfunktion zugesprochen 
wurde. Abschließend beleuchtet sie 
den ‚Wissensraum‘ der Universität 
Innsbruck, indem sie auf die Herkunft 
der Studierenden und Dozenten sowie 
auf die Unterrichtsmaterialien und das 
gelehrte Wissen eingeht.
 Mit dem Beitrag von Adriano 
Mansi wendet sich das Heft dem ita-
lienischsprachigen Universitätsraum, 
genauer der Universität und der 
Stadt Padua, zu. Mansi fokussiert 
für seine Analyse den Zeitraum zwi-
schen den ausgehenden 1950er und 
den beginnenden 1970er Jahren, der 
von tiefgreifenden gesellschaftlichen, 
wirtschaftlichen und kulturellen Ver-
änderungen geprägt war und für die 
Universitäten den Übergang zur Mas-
senuniversität bedeutete. Der Aufsatz 
beleuchtet das Verhältnis zwischen 

dei docenti, nonché i materiali didat-
tici e le conoscenze trasmesse.
 Con il contributo di Adriano 
Mansi si passa all’area universitaria di 
lingua italiana, in particolare all’uni-
versità e alla città di Padova. L’anali-
si di Mansi si concentra sul periodo 
compreso tra la fine degli anni Cin-
quanta e i primi anni Settanta, che è 
stato caratterizzato da profondi cam-
biamenti sociali, economici e cultu-
rali e per l’ateneo ha rappresentato 
il passaggio all’università di massa. 
Il contributo indaga il rapporto tra 
l’università di Padova e il suo spazio 
riguardo ad alcuni aspetti. In primo 
luogo, prende in considerazione il 
ruolo dei sindaci e dei rettori nel pe-
riodo indicato, mostrando quanto il 
rapporto tra le due istituzioni risultas-
se condizionato anche dalle persone a 
capo di esse. Esamina poi il rapporto 
della popolazione urbana di Padova 
nei confronti degli studenti, che peg-
giora in seguito al rapido aumento 
del loro numero. I problemi di acco-
glienza, conseguenti a questo drastico 
incremento di studenti in una citta-
dina di medie dimensioni, ha avuto 
ripercussioni su un altro importante 
campo di interazione tra università e 
comune, ovvero nelle negoziazioni in 
campo urbanistico, dettagliatamente 
esposte da Mansi. Lo studio si spinge 
infine oltre lo spazio urbano ed esplo-
ra il ruolo dell’università di Padova 
nel contesto regionale. In particolare 
mostra gli sforzi compiuti dall’ateneo 
patavino per preservare la propria se-
colare centralità nel panorama univer-
sitario regionale, nonostante la gene-
rale espansione dell’offerta educativa, 
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der Universität Padua und ihrem 
räumlichen Umfeld anhand mehrerer 
Aspekte: Zum einen nimmt er die 
Rolle der Bürgermeister und Rekto-
ren im angegebenen Zeitraum in den 
Blick und zeigt, dass das Verhältnis 
der beiden Institutionen auch von 
den jeweiligen Führungspersonen in 
diesen Ämtern abhängig war. Zum 
anderen untersucht er das Verhältnis 
der Paduaner Stadtbevölkerung zu 
den Studierenden, das sich im Zuge 
der rasch ansteigenden Studieren-
denzahlen verschlechterte. Die mit 
dem rasanten Studierendenzuwachs 
sich für die mittelgroße Stadt erge-
benden (Platz-)Probleme schlugen 
sich in einem weiteren wichtigen 
Interaktionsfeld zwischen Universität 
und Stadtgemeinde nieder, nämlich 
in den Verhandlungen urbanisti-
scher Fragen, die Mansi ausführlich 
darlegt. In einem abschließenden 
Schritt geht Mansi über den städti-
schen Raum hinaus und untersucht 
die Rolle der Universität Padua in 
der Region. Hier zeigt er, dass die 
Universität Padua bestrebt war, ihre 
jahrhundertelange zentrale Rolle in 
der regionalen Universitätslandschaft 
trotz einer allgemeinen Bildungsex-
pansion zu erhalten, indem sie eigene 
Fakultäten beziehungsweise Studien-
gänge in andere Städte wie Verona 
oder Vicenza auslagerte. 
 Timo Celebi nimmt für einen 
ähnlichen Zeitraum eine Region in 
der Bundesrepublik Deutschland ins 
Visier, nämlich Nordrhein-Westfa-
len. Bildungsplaner hatten in den 
1960er Jahren Teile des Bundeslands 
als „hochschulleere Räume“ dekla-

ad esempio trasferendo alcune facoltà 
o corsi di studio in altre città come 
Verona e Vicenza.
 Timo Celebi prende in esame, 
per gli stessi anni, gli sviluppi in una 
regione della Repubblica federale 
tedesca: il Nord Reno-Westfalia. A 
quel tempo gli studi di pianificazio-
ne avevano individuato parti della re-
gione come “aree prive di istruzione 
superiore”, che ora dovevano essere 
riempite e ristrutturate attraverso la 
creazione mirata di istituti di istruzio-
ne superiore. Il contributo di Celebi 
si concentra proprio sul concetto di 
“università integrata” che ne derivò. 
Lo sviluppo, le discussioni e l’attua-
zione di questo progetto – nel corso 
del quale sotto le parole d’ordine di 
“pari opportunità”, “democrazia” e 
“regionalizzazione” vennero fondate 
nuove università a Duisburg, Essen, 
Paderborn, Siegen e Wuppertal – 
rappresentano un fruttuoso campo 
di ricerca per indagare il rapporto 
tra università e regione in un conte-
sto di pianificazione e di riforma. In 
quest’ambito Celebi prospetta molte 
questioni, che vanno dalle prospettive 
di base sulla funzione delle università 
fino alle diverse posizioni di interesse, 
alle strategie e ai processi di negozia-
zione, che certamente in questo par-
ticolare processo di trasformazione 
dello spazio educativo emersero con 
virulenza, ma che sono rilevanti an-
che per altre regioni ed epoche.
 Il tema “università e regione” vie-
ne ripreso in due contributi del Fo-
rum. Il primo offre la possibilità di 
ascoltare un attore direttamente coin-
volto nella fondazione dell’università 
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riert, die nun durch die gezielte 
Gründung von Hochschulen gefüllt 
und neu strukturiert werden sollten. 
Das dazu entworfene Gesamthoch-
schulkonzept steht im Zentrum von 
Celebis Beitrag. Die Entwicklung, 
die Diskussionen und Ausführung 
dieses Gesamthochschulkonzepts, im 
Zuge dessen unter den Schlagworten 
„Chancengleichheit“, „Demokrati-
sierung“ und „Regionalisierung“ in 
Duisburg, Essen, Paderborn, Siegen 
und Wuppertal neue Universitäten 
gegründet wurden, bieten ein auf-
schlussreiches Forschungsfeld für 
das Verhältnis von Universität und 
Region im Rahmen von Reformbe-
strebungen. Dabei wirft Celebi zahl-
reiche Fragen auf, die von grundsätz-
lichen Vorstellungen über die Funkti-
on von Universitäten bis hin zu den 
unterschiedlichen Interessenslagen, 
Strategien und Aushandlungsprozes-
sen reichen, die in diesem Transfor-
mationsprozess eines Bildungsraumes 
virulent wurden, die aber auch für 
andere Regionen und Epochen von 
Relevanz sind.
 Das Thema „Universität und 
Region“ wird auch in zwei Forums-
beiträgen aufgegriffen. Zunächst 
kommt mit Hans-Joachim Bieber 
ein an der Gründung der Universität 
Kassel direkt beteiligter Akteur zu 
Wort. Die Universität Kassel war 
ebenfalls ein Produkt der deutschen 
Bildungsdiskussion der 1960er und 
1970er Jahre und damit öffnet der 
Beitrag auch als Ergänzung zum Auf-
satz von Celebi den Blick auf diesen 
Planungsprozesses aus einer anderen 
Perspektive. Sein Schwerpunkt liegt 

di Kassel, Hans-Joachim Bieber. An-
che tale ateneo è stato un prodotto 
del dibattito sulla pianificazione del 
sistema educativo tedesco degli anni 
Sessanta e Settanta e il contributo può 
essere letto come il completamento, 
sotto un altro punto di vista, del sag-
gio di Celebi. Si incentra sulle idee e 
aspettative associate alla fondazione 
dell’università in una regione strut-
turalmente debole. Successivamente 
passa a mostrare una serie di impor-
tanti ricadute dell’ateneo sulla città 
e sulla regione, illustrando però allo 
stesso tempo le difficoltà nel quantifi-
carne gli effetti diretti, a differenza di 
quanto spesso fanno i manager uni-
versitari e i politici dell’economia. 
 Il Forum offre infine anche uno 
spazio di riflessione su un possibile 
indagine riguardo alla giovane storia 
della Libera università di Bolzano; 
Michaela Oberhuber indaga la rap-
presentazione dello spazio nei di-
scorsi dei rettori e della rettrice e in 
generale il posizionamento nel suo 
spazio da parte dell’università alto- 
atesina. Emerge come i riferimenti 
alla regione abbiano svolto una fun-
zione importante nell’autorappresen-
tazione dell’università.
 Il numero presenta quindi una va-
sta gamma di temi e prospettive per 
una storia universitaria orientata alla 
storia regionale. I contributi offrono 
un ampio spettro temporale e spaziale 
nonché diverse modalità per cogliere 
il rapporto tra università e regione. 
Alcuni illustrano il ruolo delle univer-
sità nella progettazione dello spazio. 
Ciò è evidente nel contributo della 
Friedrich, ma anche i saggi di Celebi, 
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auf der Schilderung der mit dem 
Gründungsakt einhergehenden Ideen 
und Vorstellungen zu den Auswirkun-
gen auf eine strukturschwache Regi-
on. In einem zweiten Schritt reiht er 
konkrete Rückwirkungen der Univer-
sitätsgründung auf Stadt und Region 
auf. Gleichzeitig verdeutlichten seine 
Ausführungen auch die Schwierigkeit, 
direkte Auswirkungen zu beziffern, 
anders als dies Universitätsmanager 
und Wissenschaftspolitiker bisweilen 
gern betonen. Schließlich bietet das 
Forum auch Platz für Überlegungen 
zu einer noch ausstehenden Unter-
suchung zur jungen Geschichte der 
Freien Universität Bozen, wobei 
Michaela Oberhuber nach den 
Raumbeschreibungen in den Reden 
der Rektoren und der Rektorin und 
der räumlichen Selbstverortung der 
Südtiroler Universität fragt. Hier zeigt 
sich, dass die Bezugsnahmen auf die 
Region für die universitäre Selbstbe-
schreibung eine wichtige Funktion 
einnahmen.
 Das Heft bietet damit ein breites 
Spektrum von Themenfeldern und 
Perspektiven einer regionalgeschicht-
lich ausgerichteten Universitätsge-
schichte. Die vorliegenden Beiträge 
eröffnen einen zeitlich wie räumlich 
weitgestreuten Bogen sowie unter-
schiedliche Möglichkeiten, wie man 
das Verhältnis von Universität und 
Region fassen kann. Mehrere Beiträge 
verdeutlichen die Rolle von Universi-
täten bei der Gestaltung des Raums. 
Dies wird im Beitrag von Friedrich 
deutlich, aber auch die Aufsätze von 
Celebi, Mansi und Bieber zeigen die 
Vorstellungen von unterschiedlichen 

Mansi e Bieber rivelano le aspettative 
con cui diversi gruppi, siano essi poli-
tici, imprenditori economici o anche 
scienziati, intervengono attraverso le 
università nella progettazione e mo-
difica di uno spazio. I contributi sot-
tolineano inoltre quanto diversa pos-
sa essere la “regione” dell’università 
studiata e come, da un punto di vista 
geografico, essa si ampli o si restringa 
a seconda dell’approccio e dell’inte-
resse della ricerca: lo spazio urbano, la 
regione strutturalmente debole, il pa-
esaggio educativo quale regione com-
prendente più università, ma anche 
lo “spazio del sapere” delle università, 
come pure lo spazio variabile di rife-
rimento che esse stesse progettano e 
descrivono.
 Osservazione comune per tutti i 
contributi è che in ogni epoca all’uni-
versità è stata assegnata un’essenziale 
funzione sociale, culturale ed econo-
mica per una regione, sebbene la sua 
incidenza vari nel tempo. Se confron-
tiamo i contributi sugli sviluppi più 
recenti con quelli sull’era moderna o 
con le osservazioni generali di Stefan 
Gerber, diventa anche evidente che da 
circa mezzo secolo si è registrato un 
massiccio sviluppo del settore univer-
sitario, che ha portato a un’enorme va-
rietà di istituzioni educative. Questo 
processo di differenziazione rimanda 
a un certo grado di regionalizzazione 
universitaria, la quale però allo stesso 
tempo si associa a un’ambizione di in-
ternazionalità, ancora certamente non 
raggiunta sotto un profilo storico.
 Al di là dei numerosi aspetti trat-
tati nel workshop e in questo volume, 
rimangono ancora aperte molte do-
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Gruppen, sei es Politikern, Wirt-
schaftstreibenden oder auch Wissen-
schaftlern selbst, über Universitäten 
maßgeblich in die Gestaltung und 
Modifizierung eines Raumes einzu-
greifen. Die Beiträge verdeutlichen 
ebenso, wie unterschiedlich sich die 
„Region“ der untersuchten Universität 
ausnehmen kann und je nach Ansatz 
und Forschungsinteresse geografisch 
weiter beziehungsweise enger gefasst 
werden kann. Es wird der städtische 
Raum, die strukturschwache Region, 
die Bildungslandschaft als eine meh-
rere Universitäten umfassende Region, 
aber auch der Wissensraum der Uni-
versitäten sowie der von ihnen selbst 
entworfene und beschriebene variable 
Bezugsraum angesprochen. 
 Gemeinsam ist den Zugängen, 
dass der Universität in allen unter-
suchten Epochen eine wesentli-
che gesellschaftliche, kulturelle und 
wirtschaftliche Funktion für eine 
Region zugemessen wurde, deren 
Gewichtung allerdings im Laufe der 
Zeit immer wieder variierte. Klar 
wird auch, dass wir es seit etwa 50 
Jahren mit einem massiven Ausbau 
des universitären Sektors zu tun 
haben, der zu einer großen Vielfalt an 
Bildungseinrichtungen führte. Mit 
diesem Differenzierungsprozess ist 
eine gewisse universitäre Regionalisie-
rung verbunden, die aber gleichzeitig 
mit einem – historisch wohl bislang 
unerreichten – Anspruch an Interna-
tionalität verbunden ist. 
 Obschon der Workshop und auch 
dieses Heft viele Aspekte behandeln, 
bleiben zahlreiche Fragen zum Ver-
hältnis von Universität und Region 

mande sul rapporto tra università e 
regione. Oltre ai campi tematici elen-
cati da Stefan Gerber nel suo contri-
buto, sorge anche la domanda su cosa 
succeda alle regioni che abbiano perso 
un’università. Anche in questo caso 
non mancano esempi storici, come la 
famosa Università di Helmstedt, solo 
per citare una delle numerose univer-
sità chiuse intorno al 1800 (nel conte-
sto del cosiddetto Universitätssterben). 
Lo stesso vale per le conseguenze del 
mutamento di confini statali, che 
pure hanno portato alla chiusura di 
università e quindi a radicali cam-
biamenti di paesaggi educativi regio-
nali. In questo contesto potrebbero 
rivelarsi interessanti indagini relative 
ai nuovi confini dopo il 1918/1919. 
Insomma, il rapporto tra università e 
regione può ancora offrire molti temi 
e prospettive. 

Christof Aichner e  
Michaela Oberhuber
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offen. Neben jenen von Stefan Ger-
ber in seinem Beitrag aufgelisteten 
Problemfeldern, stellt sich auch die 
Frage, was mit Regionen passiert, die 
eine Universität verloren haben. Auch 
hierzu gibt es zahlreiche historische 
Beispiele, etwa die bekannte Uni-
versität Helmstedt, um nur eine der 
zahlreiche Universitäten zu nennen, 
die vom sogenannten „Universitäts-
sterben“ um 1800 erfasst wurden. 
Ähnliches gilt auch für die Folgen 
staatlicher Grenzverschiebungen, die 
Universitätsschließungen herbeige-
führt und damit auch regionale 
Bildungslandschaften grundlegend 
verändert haben. In diesem Kontext 
könnten Untersuchungen im Rah-
men der neuen Grenzziehung nach 
1918/1919 interessant sein. Themen 
und Ansätze für Studien zum Ver-
hältnis Universität und Region gibt es 
also noch zahlreiche.

Christof Aichner und  
Michaela Oberhuber


