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P o stfa c h , 4 0 2 0  B a se l

M ir sc h e in t, d a ss w ir z u n e h m e n d  in  e i-
n e r W e lt le b e n , in  d e r ö ffe n tlic h  a u ftre -
te n d e  M itb ü rg e r u n d  M itb ü rg e rin n e n  
sc h n e lle r sc h re ib e n  o d e r re d e n  a ls sie  
d e n k e n  k ö n n e n . D ie se  Te n d e n z  ist e n g  
m it e in e m  z u n e h m e n d e n  D ile tta n tism u s 
v e rb u n d e n : d ie  Le u te  a rtik u lie re n  sic h  
se lb stb e w u sst in  e in e r o b e rfl ä c h lic h e n  
A rt z u  z a h lre ic h e n  D in g e n , d ie  sie  
n ic h t v e rste h e n  o d e r n ic h t e in m a l z u  
v e rste h e n  v e rsu c h e n . D a  sie  sic h  a b e r 
in  d e r Ö ffe n tlic h k e it ä u sse rn , w e rd e n  
d ie se  A u ssa g e n  o d e r S c h riftstü c k e  
w a h rg e n o m m e n . S ie  p ro v o z ie re n  z w a r 
Ric h tig ste llu n g e n  d u rc h  d ie je n ig e n , d ie  
sic h  m it d e n  Z u sa m m e n h ä n g e n  v e rtie ft 
b e fa sst h a b e n . In  A n b e tra c h t d e r h e u ti-
g e n  In fo rm a tio n sfl u t in  d e n  z a h lre ic h e n  
z u r V e rfü g u n g  ste h e n d e n  M e d ie n  ist e s 
fü r B e o b a c h te r m e in e s E ra c h te n s a b e r 
sc h w ie rig , z w isc h e n  d u rc h d a c h te n  u n d  
d ile tta n tisc h e n  A u ssa g e n  z u  u n te rsc h e i-
d e n . La sse n  S ie  m ic h  e in ig e  B e isp ie le  
a n h a n d  v o n  z w e i a k tu e lle n  T h e m e n , 
d e r F in a n z k rise  u n d  d e r P e rso n e n fre i-
z ü g ig k e it, d isk u tie re n  u n d  d a n n  e in  
p a a r F o lg e ru n g e n  z ie h e n .
 E in  S ta a tsp rä sid e n t m e in te  
b e im  A u sb ru c h  d e r Finanzkrise 
z u m  B e isp ie l, d a ss e in  „ n e u e s B re tto n  
W o o d s“  n ö tig  se i, u m  d ie  in te rn a tio n a -
le n  F in a n z - u n d  K a p ita lm ä rk te  in  d e n  
G riff z u  b e k o m m e n  (NZ Z , 2 6 .9.0 8 , S . 
1 9). A n fa n g s d ie se s Ja h re s b e k rä ftig -
te  e r a n  e in e r Ta g u n g  u n te r P o litik e rn , 
d a ss d e r S ta a t a ls sc h ü tz e n d e  u n d  re -
g u la tiv e  K ra ft z u rü c k k e h re n  u n d  d e m  
a m o ra lisc h e n  S y ste m  d e s F in a n z k a p ita -
lism u s e n tg e g e n tre te n  m ü sse  z u g u n ste n  
e in e s „ K a p ita lism u s d e r U n te rn e h m e r“  
(NZ Z , 9.1 .0 9, S . 1 9). D a b e i b le n d e t 

e r v ö llig  a u s, d a ss d a s e rste  d u rc h  fi x e  
W e c h se lk u rse  u n d  Z a h lu n g sb ila n z -
in te rv e n tio n e n  g e k e n n z e ic h n e te  B re t-
to n  W o o d s-S y ste m  a n fa n g s d e r 70 e r 
Ja h re  d e s 2 0 . Ja h rh u n d e rts k lä g lic h  
z u sa m m e n b ra c h , g e ra d e  w e il e s e in  
z u  in fl e x ib le s u n d  v o n  S ta a tsin te rv e n ti-
o n e n  g e p rä g te s S y ste m  d a rste llte . U n d  
m it se in e n  A u ssa g e n  a n  d e r Ta g u n g  
v e rk e n n t e r, d a ss d e r B a n k e n - u n d  
F in a n z se k to r e in e r d e r a m  m e iste n  
re g u lie rte n  B ra n c h e n  d e r W irtsc h a ft 
ist u n d  d a ss E ig e n d y n a m ik e n  d e s M a -
n a g e m e n ts a u c h  im  In d u strie se k to r 
b e o b a c h tb a r sin d . Na tü rlic h  ste h t d e r 
S ta a tsp rä sid e n t m it se in e n  A u ssa g e n  
h ie r n ic h t a lle in e , so n d e rn  sp ric h t d a s 
a u s, w a s v ie le  a u fg ru n d  o b e rfl ä c h li-
c h e r W a h rn e h m u n g  g la u b e n  (u n d  d e s-
h a lb  v ie lle ic h t h ö re n  w o lle n ).
 W ir ts c h a fts w is s e n s c h a ftle r, 
d ie  sic h  m it d e r F in a n z k rise  v e rtie ft 
a u se in a n d e rse tz e n , k o m m e n  z u  g a n z  
a n d e re n  S c h lü sse n . D ie  F in a n z k rise  
w u rd e  d u rc h  d ie  S ta a te n g e m e in sc h a ft 
se lb e r, in sb e so n d e re  d ie  U S A , e rst 
e rm ö g lic h t. E in  G e m isc h  v o n  h o h e n  
S ta a tsa u sg a b e n , e in e r W o h n e ig e n -
tu m sfö rd e ru n g  z u g u n ste n  e in k o m -
m e n ssc h w a c h e r G ru p p e n  u n d  e in e r 
e x p a n siv e n  G e ld p o litik  d e s F e d , in i-
tiie rt d u rc h  d e n  No te n b a n k c h e f A la n  
G re e n sp a n , e n tsp ra c h  u n te r a n d e re m  
d e m  a llg e m e in e n  W u n sc h , m it e in e r 
a k tiv e n  K o n ju n k tu rp o litik  d e s b illig e n  
G e ld e s sc h n e ll a u s d e r sic h  b e m e rk -
b a r m a c h e n d e n  Re z e ssio n  a n fa n g s 
d e s 2 1 . Ja h rh u n d e rts h e ra u sz u k o m -
m e n . D e r d ie  ö k o n o m isc h e  T h e o rie  
e rn st n e h m e n d e  K o m m e n ta to r w ie s 
z w a r a u f d ie  G e fa h re n  d ie se r P o litik  

h in  (p ro z y k lisc h e  W irk u n g , In fl a tio n ). 
E r g in g  in  d e r a llg e m e in e n  E u p h o rie , 
d ie  m e iste n s m it d e m  Ne b e n sa tz  „ d ie  
a lte  T h e o rie  ist ü b e rh o lt“  v e rk n ü p ft ist, 
u n te r. D ie  n e g a tiv e n  K o n se q u e n z e n  
w a re n  fü r v ie le  in  d ie se r S tä rk e  d a n n  
w o h l d o c h  u n e rw a rte t. H ie rz u  b e i-
g e tra g e n  h a b e n  d ie  z u  w e n ig  d u rc h -
d a c h te n  u n d  e ig e n n ü tz ig  e n tw ic k e lte n  
in te rn e n  A n re iz sy ste m e  in  F in a n z in sti-
tu te n , d ie  d a s risik o fre u d ig e  V e rh a lte n  
v o n  (To p -)M a n a g e rn  z u la ste n  d e r A k -
tio n ä rin n e n  e in se itig  b e lo h n e n . D a z u  
k o m m e n  d ie  v o m  S ta a t v e ro rd n e te n  
B a n k e n re g u lie ru n g e n  se lb e r, d ie  b e i 
A u sb ru c h  d e r K rise  d ie  Te n d e n z  h a -
b e n , d a s V e rh a lte n  d e r A k te u re  in  e in e  
d ie  K rise  v e rstä rk e n d e  Ric h tu n g  z u  
le n k e n . A u f b e id e s w u rd e  v o n  K e n n e -
rin n e n  d e r M a te rie  sc h o n  v o r Ja h re n  
h in g e w ie se n .
 W e n n  n u n  e in  „ b e ste r P o li-
tik jo u rn a list 2 0 0 8 “  im  B A Z -M a g a z in  
sc h re ib t, d a ss „ Re g u lie ru n g e n  k e in  
S c h im p fw o rt“  m e h r d a rste lle n  w ü rd e n  
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„Wider den Dilettantismus“               Neues Buch

„Schweiz - Europa: 
wie weiter?“

K o ntro llierte P erso nenfreiz ü g ig k eit

H erausg eg eb en v o n G eo rg  K reis

A us dem Inhalt:
G eo rg  K reis: Ein langer Weg in Etappen
C hrista To b ler: Fortführung und Ausehnung des Freizügigkeitsabkommens
R o lf Weder: Hohe Integration ohne Beitritt
Laurent G o etschel: Eine demokratisch legitimierte Revolution

DIE  NE U E  P O LIS  - 2 0 0 9  V erlag  Neue Z ü rcher Z eitung , Z ü rich (C H F  2 0 .-)

und dass die „b eschlo ssenen schw ei-
z erischen K o njunk turp ro g ramme v o n 
lä cherlicher Bescheidenheit“ seien, 
dann z eug t auch dies nicht v o n E in-
sicht in die T hematik  (Das M ag az in, 
0 1 / 2 0 0 9 . S . 6 ). E s b efl ü g elt v ielleicht 
diejenig en K reise, die in ihrer irrig en 
M einung  b estä rk t w erden und etw as 
tun mö chten. Z u b edenk en ist, dass 
o hne ak tiv e K o njunk turp o litik  der S taat 
ü b er die so g enannten auto matischen 
S tab ilisato ren (sink ende S teuereinnah-
men, hö here S taatsausg ab en) b ereits 
eine lindernde Wirk ung  auf R ez essio -
nen hat. Z udem w ü rde in einem k leinen 
Land w ie der S chw eiz  ein g ro sser Teil 
der sp ez iellen K o njunk turp ro g ramme 
z um Beisp iel ü b er die Imp o rte im A us-
land v erp uffen. V o r dem H interg rund 
der hier sk iz z ierten Z usammenhä ng e 
z u den U rsachen der K rise mü sste man 
sich schliesslich frag en: ist die als „lä -
cherlich“ darg estellte Bescheidenheit 
nicht v ielleicht g erade eine Tug end 
in der Z eit g ro ssz ü g ig er Ü b ertreib un-
g en?
 Dilettantische A ussag en fi ndet 
man nicht unerw artet auch b ei der 
Disk ussio n z ur Personenfreizügig-
keit. Wenn b ehaup tet w ird, dass ein 
Nein z ur F o rtfü hrung  und A usdehnung  
der P erso nenfreiz ü g ig k eit mit der E u-
ro p ä ischen U nio n der S chw eiz er Wirt-
schaft nü tz e und dadurch die A rb eits-
lo sig k eit v ermindert w ü rde (Inserat in 
NZ Z  v o m 7 .1 .0 9 , S . 7 ), dann ist dies 

schlicht falsch. Die A ussag e ig no riert, 
dass der Z usammenhang  z w ischen 
Immig ratio n und A rb eitslo sig k eit b is-
her nicht nachg ew iesen w erden k ann, 
und sie v erk ennt, dass ein Nein in der 
k o mmenden A b stimmung  die schw ei-
z erische Wirtschaft ü b er die Infrag e-
stellung  b z w . A ufheb ung  Bilateraler 
A b k o mmen mit der E U  mit g ro ssen P ro -
b lemen k o nfro ntieren w ü rde. Wer g e-
g en die F o rtfü hrung  und A usdehnung  
des P erso nenfreiz ü g ig k eitsab k o mmen 
ist, b eg ü nstig t durch die Behinderung  
des b ilateralen Weg es g ar den E U -Bei-
tritt der S chw eiz , w o rauf ich in einem 
k ü rz lich erschienen Buchb eitrag  hin-
g ew iesen hab e. E in Ja am 8 . F eb ruar 
2 0 0 9  w ä re k ein rev o lutio nä rer S chritt, 
so ndern w ü rde den in der G eschichte 
w eit z urü ck g ehenden ho hen internati-
o nalen Integ ratio nsg rad der S chw eiz  - 
g erade auch b ez ü g lich des internatio -
nalen A ustausches v o n A rb eit - einfach 
fo rtfü hren.
 Zum Schluss stellt sich die 
F rag e, w as die in diesem Beitrag  an-
hand v o n einig en Beisp ielen illustrierte 
U ntug end b eg ü nstig t hat. Natü rlich 
b estand sie im G rundsatz  scho n im-
mer. Do ch v ermute ich, dass das A us-
mass z ug eno mmen hat. Z ug eg eb en: 
w ir alle leiden in einem g ew issen 
M ass an Dilettantismus, w eil w ir z u 
T hemen S tellung  nehmen mü ssen o der 
g laub en, dies tun z u mü ssen, die w ir 
letz tlich nicht richtig  v erstehen. Was 

ich hier b emä ng le, ist die Tatsache, 
dass dies in der Ö ffentlichk eit v o n 
v ielen mit einer S elb stv erstä ndlichk eit 
g etan w ird. V ielleicht handelt es sich 
b ei einig en g ar um ein b ew usstes (p o -
p ulistisches) K alk ü l, w eil es w ichtig er 
ist, sich ü b erhaup t z u artik ulieren, und 
die K o nseq uenz en einer unz ulä ng li-
chen A ussag e als g ering  erscheinen. 
E s k ann mit den M edien z u tun ha-
b en, die lieb er p ro minente K ö p fe z u 
allen mö g lichen T hemen etw as sag en 
lassen w o llen, als unterschiedliche, 
z um Teil unb ek annte, E x p ertinnen z u 
Wo rte k o mmen z u lassen. Der G rund 
mag  auch in der Z unahme des p ersö n-
lichen - und institutio nell g efö rderten - 
Wunsches nach P ro fi lierung  lieg en. 
 Ich schliesse mit der H o ff-
nung , dass auf allen E b enen der ö f-
fentlichen A rtik ulatio n die Tug enden 
der Beschrä nk ung  auf das, w as man 
w irk lich w eiss, der Bescheidenheit und 
der Q ualitä t w ieder an Bedeutung  g e-
w innen und sich lang fristig  - v ielleicht 
w eg en der z unehmenden A usb ildung  
der Beo b achtenden - letz tlich do ch 
durchsetz en mö g en. Z umindest Wis-
senschaftler hab en hier eine V o rb ild-
funk tio n z u leisten - sei es dann, w enn 
w ir uns selb er in der Ö ffentlichk eit ä us-
sern, o der sei es, w enn w ir unser b e-
schrä nk tes Wissen den S tudierenden 
w eiterg eb en, die sp ä ter selb er in der 
Ö ffentlichk eit auftreten w erden.
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Identität Europas

Identität Europas: Buchbesprechung

G eorg  K reis, Leiter des Europainstituts der U niv ersität B asel
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N oc h  ein B uc h  ü b er die europäisc h e 
Identität. A b er k ein B uc h , das v erm eint-
lic h  einm alig e Essenz  des Europäisc h en 
festsc h reib en w ill. D ie w esentlic h en 
B eiträg e jü ng sten W erk s des W iener 
H istorik ers W olfg ang  S c h m ale  b este-
h en in b edenk ensw erten V orsc h läg en, 
w ie m an „ Europa denk en“  soll, um  ein 
W ort des franz ö sisc h en S oz iolog en 
Edg ar M orin v on 1 9 8 7  aufz uneh m en. 
Erstens soll m an Europa w enig er als 
Einh eit denk en, sondern als sic h  v er-
dic h tendes N etz w erk  und dieses als 
etw as, w as z ug leic h  S tab ilität und 
F lex ib ilität erm ö g lic h t. U nd z w eitens 
soll m an Europa nic h t ü b er k anonisc h e 
M eistererz äh lung en defi nieren w ollen, 
sondern in H y pertex ten einz ufang en 
v ersuc h en. 

H y pertex te statt M eistererz äh lung en: 
M it fl ex ib len F orm ulierung en des V er-
ständnisses des eig enen k ollek tiv en 
S eins k ö nne m an, so S c h m ale, sow oh l 
g eg en innen w ie g eg en aussen an-
sc h lussfäh ig e H altung en einneh m en 
und entsprec h ende Lö sung en fi nden. 
Innerg esellsc h aftlic h  g eg enü b er den 
w ac h senden A nteilen der M ig ra-
tionsb ev ö lk erung  w ie g eg enü b er den 
ak z entuierten Indiv idualisierung en. In-
ternational etw a g eg enü b er R ussland 
oder der T ü rk ei solle m an, statt m it 
„ P artnersc h aften“  in sc h w erfällig en 
K ateg orien v on Einh eits-S taatlic h k eit 
z u operieren,  m it einem  fl ex ib len 
N etz w erk v erständnis differenz ierte 
Teilh ab e erm ö g lic h en.

Jah rz eh nte lang  ist stets v on Einh eit 
die R ede g ew esen und eine Ü b ertra-
g ung  des nationalstaatlic h en M odells 
auf die supranationale G em einsc h aft 
ang estreb t w orden. Inz w isc h en g ib t es 
g ute G rü nde, auc h  den N ationalstaat 
nic h t m eh r als b loc k artig es G eb ilde z u 
v ersteh en. S c h m ale em pfi eh lt, w as m itt-
lerw eile nic h t m eh r nö tig  sein m ü sste, 
ab er nic h t g enug  w iederh olt w erden 
k ann: Identität, K ultur, Europa sollten 

im  P lural g edac h t, sie sollten nic h t 
essentialistisc h  und statisc h  sondern 
k onditional und dy nam isc h , ja fl ü ssig  
aufg efasst w erden. Z udem  sollte m an 
g erade b ei einer G em einsc h aft, die in 
noc h  h ö h erem  M asse als die älteren, 
nationalen S taaten unterw eg s z u einer 
nic h t ab sc h liessend defi nierten Z u-
k unft ist, das P roz essh afte und D y na-
m isc h e ins Z entrum  stellen. D arum  der 
V orsc h lag , den Europäisc h en D em os 
statt als einz ig  V olk  v on europäisc h en 
B rü dern und S c h w estern als eine sic h  
struk turell v erdic h tende N etz w erk -G e-
sellsc h aft z u v ersteh en. W as diese pro-
duz iert, ist nic h t traditionelle Einh eit, 
sondern K oh ärenz  ü b er V erk nü pfung  
v on andauernd V ielfältig em . K oh ärent 
ist dem nac h  nic h t die A usg ang slag e, 
sondern allenfalls das Erg eb nis. D ie 
Erm unterung , Europa auf diese W eise 
z u denk en, stim m t m it einem  k ulturg e-
sc h ic h tlic h en Interesse ü b erein, w ie es 
- auc h  oh ne B ez ug  auf Europa - m it 
S c h lü sselb eg riffen w ie „ h istoire c roi-
sé e“  oder „ c onnec ted h istory “  g efor-
dert und um g esetz t w ird. S ie k ann an 
M arg aret S h ennan‘s “ Teac h ing  ab out 
Europe“  (1 9 9 1 ) ank nü pfen.

Es w äre sonderb ar, w enn der H isto-
rik er die B edeutung  der G esc h ic h te 
leug nen w ü rde. S c h m ale h ält fest, 
dass h istorisc h e P roz esse z u S edi-
m entierung en m it R esultaten fü h ren, 
die eine g ew isse Z eit eine trag ende 
G rundlag e b ilden. A nderseits m uss 
er g erade als H istorik er g eg en ein 
V erständnis antreten, das sic h  in sim p-
len W urz elv orstellung en erg eh t und 
m eint, dass die europäisc h e Identität 
in der V erg ang enh eit z u fi nden sei. 
S eh r b eh erz ig ensw ert ist der H inw eis, 
dass G esc h ic h te nic h t selb st w irk t, 
sondern v on der R ez eption leb t. O b  
das nun spez ifi sc h  europäisc h  ist oder 
nic h t, S c h m ale erk ennt in den rez epti-
v en H altung en, die ih ren „ U rsprung “  
soz usag en ausserh alb  sic h  selb st se-
h en, w ie die R ö m er g eg enü b er den 

G riec h en und die C h risten g eg enü b er 
den Juden, ein W esensm erk m al euro-
päisc h en S eins. D ieses S ein ist nic h t 
aus der G esc h ic h te prog ram m iert, es 
ist ü b er S elb stz uordnung  in der jew ei-
lig en G eg enw art b estim m t. M an ist, 
w oz u m an sic h  b ek ennt. D er Term i-
nus des „ g em einsam en Erb es“  k ann 
b leib en, w eil m an Erb sc h aften anneh -
m en, z um  Teil ab er auc h  aussc h lag en 
k ann. 

B esondere A nerk ennung  v erdient, 
dass W olfg ang  S c h m ale im m er w ieder 
das V erh ältnis z ur aussereuropäisc h en 
W elt und die B edeutung  der K olonial-
g esc h ic h te anspric h t. D as europäisc h e 
S elb st b estim m te sic h  z um  Teil aus der 
W ah rneh m ung  des anderen und den 
entsprec h enden A lteritätsdisk ursen. 
D ie K onfrontation m it den O sm anen 
und die Entdec k ung  der am erik ani-
sc h en Länder fö rderte im  1 5 ./ 1 6 . 
Jah rh undert z unäc h st v or allem  die 
K onstituierung  eines k ontinentalen und 
c h ristlic h en Europav erständnisses. D ie 
rassistisc h e K onstruk tion des Homo 
europeus setz te Ende 1 8 . Jah rh undert 
ein und g elang te im  1 9 . Jah rh undert 
z ur v ollen B lü te. 

B is in die 1 9 7 0 er Jah re stellt S c h m ale 
eine b em erk ensw erte P erm anenz  des 
k olonialen W eltb ildes fest. D ie D e-
k olonisation h ab e nic h t autom atisc h  
eine Enth ierarc h isierung  des B lic k s 
g eb rac h t. D ie v on S c h m ale sc h on in 
frü h eren S c h riften aufg eg riffene und 
in die H istoriog raph ie eing espeiste 
Erk lärung  des K openh ag ener G ipfels 
v om  D ez em b er 1 9 7 3  „ Ü b er die Eu-
ropäisc h e Identität“  w ird als ein sic h  
ü b ersc h ätz endes B ek enntnis der eu-
ropäisc h en Z iv ilisation m it g lob alem  
O rdnung sauftrag  c h arak terisiert. T rotz  
der Ö lk rise oder g erade ih retw eg en 
h at die EG  - w enig  refl ex iv  - darauf 
b eh arrt, der Z iv ilisationsk ern der W elt 
z u sein.
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Veranstaltungen           

Workshop mit offener Teilneh-
merschaft zu den Minderheiten-
fragen auf der Krim

1 7 . F ebruar 2 0 0 9 , 1 0 .1 5 -1 2 .3 0  U hr

P rä sentation: Y uriy  Y ak y m enk o

D istinctiv e features of id entity , socio-
political and  id eological orientations 
of the population of C rim ea, intereth-
nic and  interconfessional situation in 
the A utonom y  as seen by  its citiz ens.

M od eration: G eorg K reis
E uropainstitut, U niv ersitä t Basel

A nm eld ungen: per E m ail europa@ unibas.ch 
od er Telefon 0 6 1  3 1 7  9 7  6 7

N R . 7 9  (Ja n u a r/ F e b ru a r 2 0 0 9 )

S chm ale schlä gt noch eine d ritte A rt, 
E uropa z u d enk en, v or: E uropa als 
eine G rö sse, d ie sich m it d en Jahren 
z u einem  selbstrefl ek tiv en G ebild e 
entw ick elt. S elbstrefl ek tiv  heisst hier: 
D istanz iert z u unk ritisch repetierten E r-
folgsgeschichten, z u essentialistischen 
Id entitä tsv orstellungen und  naiv en 
W urz elv orstellungen. G ew iss k ö nnte 
m an auch hier d en E ind ruck  gew in-
nen, d ass aus d er N ot eine Tugend  
gem acht w ird . Von d es Z w eifels Blä sse 
angek rä nk elt, hat d ie E U  insbesond ere 

in d er W eltpolitik  einige M ü he, nö tige 
Leid enschaften z u entw ick eln. 

Z um  S chluss w erd en d ie Leser aufge-
ford ert, sich v on trad itionellen D enk m o-
d ellen insbesond ere bez ü glich E inheit 
z u v erabschied en. D ie rä um liche w ie 
grad uelle Z unahm e v on Interak tionen 
w ü rd en auch d ie D ifferenz en (N icht-
id entitä ten) anw achsen lassen. D arum  
sei Id entitä t nicht in d en stark  v ariieren-
d en E ssenz en z u suchen, sond ern in 
d eren Z usam m enw irk en, d as heisst in 

d er P rod uk tion eben v on soz ialer K o-
hä renz . S olche Vorschlä ge setz en sich 
freilich d em  Verd acht aus, d ie (z u) ho-
hen Z ielsetz ungen d es E uropaprojek ts 
m it einem  D iscountv erstä nd nis in d ie 
N ä he d es prak tisch E rreichbaren z u 
bringen. S ie haben aber d en grossen 
Vorz ug, d er R ealitä t besser z u entspre-
chen. 
     
W olfgang S chm ale, G eschichte und  
Z uk unft d er E uropä ischen Id entitä t. 
S tuttgart K ohlham m er 2 0 0 8 . 2 4 6  S .

Inform ationstag fü r S tud ieninteressierte am  0 8 . Januar 2 0 0 9

D ie z w ei A ngebote (M A  in E uropean S tud ies &  M A S  M aster of A d v anced  S tud ies in E uropean Integration) d es E uropain-
stituts stiessen auf reges Interesse am  Inform ationstag fü r S tud ieninteressierte d er U niv ersitä t Basel am  8 . Januar 2 0 0 9 . 
Jacq ueline W ininger und  Tanja P opov ic  gaben d em  interessierten P ublik um  um fassend  A usk unft. (ab)

V ortragsreihe
B ab y lon E uropa

v om 1 1 . Mä rz b is 2 9 . A pril 2 0 0 9

jew eils m ittw ochs, 1 8 .1 5  - 1 9 .3 0  U hr, K ollegiengebä ud e, U niv ersitä t Basel

G eorg K reis, Basel: Europa Vielfalt in der Einheit
K onrad  E hlich, M ü nchen: Sprachregime in der EU
M iriam  Locher, Basel: Englisch als Weltsprache
A nnelies H ä ck i-Buhofer, Basel: Unterschiedliches Reden in der gleichen Sprache
G eorges Lü d i, Basel: Unperfektes und mehrsprachiges Reden
A lex and re D uchê ne, F ribourg: Merhsprachigkeit am Arbeitsplatz
G abriele M ü ller, Lausanne: Mehrsprachigkeit an oberen Schulen

M ehr Inform ationen d az u fi nd en S ie unter: w w w .europa.unibas.ch


