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¹ W ider  den Dilettantism usª

Europainstitut der Universit$t Basel
Gellertstr. 27 

Postfach, 4020 Basel

Mir scheint, dass wir zunehmend in ei-
ner Welt leben, in der ! ffentlich auftre-
tende Mitb" rger und Mitb" rgerinnen 
schneller schreiben oder reden als sie 
denken k! nnen. Diese Tendenz ist eng 
mit einem zunehmenden Dilettantismus 
verbunden: die Leute artikulieren sich 
selbstbewusst in einer ober  ̄$chlichen 
Art zu zahlreichen Dingen, die sie 
nicht verstehen oder nicht einmal zu 
verstehen versuchen. Da sie sich aber 
in der # ffentlichkeit $ussern, werden 
diese Aussagen oder Schriftst" cke 
wahrgenommen. Sie provozieren zwar 
Richtigstellungen durch diejenigen, die 
sich mit den Zusammenh$ngen vertieft 
befasst haben. In Anbetracht der heuti-
gen Informations̄  ut in den zahlreichen 
zur Verf" gung stehenden Medien ist es 
f" r Beobachter meines Erachtens aber 
schwierig, zwischen durchdachten und 
dilettantischen Aussagen zu unterschei-
den. Lassen Sie mich einige Beispiele 
anhand von zwei aktuellen Themen, 
der Finanzkrise und der Personenfrei-
z" gigkeit, diskutieren und dann ein 
paar Folgerungen ziehen.
 Ein Staatspr$sident meinte 
beim Ausbruch der Finanzk r ise 
zum Beispiel, dass ein ¹neues Bretton 
Woodsª n! tig sei, um die internationa-
len Finanz- und Kapitalm$rkte in den 
Griff zu bekommen (NZZ, 26.9.08, S. 
19). Anfangs dieses Jahres bekr$ftig-
te er an einer Tagung unter Politikern, 
dass der Staat als sch" tzende und re-
gulative Kraft zur" ckkehren und dem 
amoralischen System des Finanzkapita-
lismus entgegentreten m" sse zugunsten 
eines ¹Kapitalismus der Unternehmerª 
(NZZ, 9.1.09, S. 19). Dabei blendet 

er v! llig aus, dass das erste durch ® xe 
Wechselkurse und Zahlungsbilanz-
interventionen gekennzeichnete Bret-
ton Woods-System anfangs der 70er 
Jahre des 20. Jahrhunderts kl$glich 
zusammenbrach, gerade weil es ein 
zu in  ̄exibles und von Staatsinterventi-
onen gepr$gtes System darstellte. Und 
mit seinen Aussagen an der Tagung 
verkennt er, dass der Banken- und 
Finanzsektor einer der am meisten 
regulierten Branchen der Wirtschaft 
ist und dass Eigendynamiken des Ma-
nagements auch im Industriesektor 
beobachtbar sind. Nat" rlich steht der 
Staatspr$sident mit seinen Aussagen 
hier nicht alleine, sondern spricht das 
aus, was viele aufgrund ober  ̄$chli-
cher Wahrnehmung glauben (und des-
halb vielleicht h! ren wollen).
 W irtschaftswissenschaftler, 
die sich mit der Finanzkrise vertieft 
auseinandersetzen, kommen zu ganz 
anderen Schl" ssen. Die Finanzkrise 
wurde durch die Staatengemeinschaft 
selber, insbesondere die USA, erst 
erm! glicht. Ein Gemisch von hohen 
Staatsausgaben, einer Wohneigen-
tumsf! rderung zugunsten einkom-
mensschwacher Gruppen und einer 
expansiven Geldpolitik des Fed, ini-
tiiert durch den Notenbankchef Alan 
Greenspan, entsprach unter anderem 
dem allgemeinen Wunsch, mit einer 
aktiven Konjunkturpolitik des billigen 
Geldes schnell aus der sich bemerk-
bar machenden Rezession anfangs 
des 21. Jahrhunderts herauszukom-
men. Der die ! konomische Theorie 
ernst nehmende Kommentator wies 
zwar auf die Gefahren dieser Politik 

hin (prozyklische Wirkung, In  ̄ation). 
Er ging in der allgemeinen Euphorie, 
die meistens mit dem Nebensatz ¹die 
alte Theorie ist " berholtª verkn" pft ist, 
unter. Die negativen Konsequenzen 
waren f" r viele in dieser St$rke dann 
wohl doch unerwartet. Hierzu bei-
getragen haben die zu wenig durch-
dachten und eigenn" tzig entwickelten 
internen Anreizsysteme in Finanzinsti-
tuten, die das risikofreudige Verhalten 
von (Top-)Managern zulasten der Ak-
tion$rinnen einseitig belohnen. Dazu 
kommen die vom Staat verordneten 
Bankenregulierungen selber, die bei 
Ausbruch der Krise die Tendenz ha-
ben, das Verhalten der Akteure in eine 
die Krise verst$rkende Richtung zu 
lenken. Auf beides wurde von Kenne-
rinnen der Materie schon vor Jahren 
hingewiesen.
 Wenn nun ein ¹bester Poli-
tikjournalist 2008ª im BAZ-Magazin 
schreibt, dass ¹Regulierungen kein 
Schimpfwortª mehr darstellen w" rden 
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¹Wider den Dilettantismusª               Neues Buch

¹ Schw eiz - Europa : 
w ie w eiter?ª

Kontrollierte Personenfreiz! gigkeit

Herausgegeben von Georg Kreis

Aus dem Inhalt:
Georg Kreis: Ein langer Weg in Etappen
Christa Tobler: Fortf! hrung und Ausehnung des Freiz! gigkeitsabkommens
Rolf Weder: Hohe Integration ohne Beitritt
Laurent Goetschel: Eine demokratisch legitimierte Revolution

DIE NEUE POLIS - 2009 Verlag Neue Z! rcher Zeitung, Z! rich (CHF 20.-)

und dass die ¹beschlossenen schwei-
zerischen Konjunkturprogramme von 
l" cherlicher Bescheidenheitª seien, 
dann zeugt auch dies nicht von Ein-
sicht in die Thematik (Das Magazin, 
01/ 2009. S. 6). Es be  ̄! gelt vielleicht 
diejenigen Kreise, die in ihrer irrigen 
Meinung best" rkt werden und etwas 
tun m#chten. Zu bedenken ist, dass 
ohne aktive Konjunkturpolitik der Staat 
! ber die sogenannten automatischen 
Stabilisatoren (sinkende Steuereinnah-
men, h#here Staatsausgaben) bereits 
eine lindernde Wirkung auf Rezessio-
nen hat. Zudem w! rde in einem kleinen 
Land wie der Schweiz ein grosser Teil 
der speziellen Konjunkturprogramme 
zum Beispiel ! ber die Importe im Aus-
land verpuffen. Vor dem Hintergrund 
der hier skizzierten Zusammenh" nge 
zu den Ursachen der Krise m! sste man 
sich schliesslich fragen: ist die als ¹ l" -
cherlichª dargestellte Bescheidenheit 
nicht vielleicht gerade eine Tugend 
in der Zeit grossz! giger $bertreibun-
gen?
 Dilettantische Aussagen ® ndet 
man nicht unerwartet auch bei der 
Diskussion zur Personenfreiz• g ig -
k eit. Wenn behauptet wird, dass ein 
Nein zur Fortf! hrung und Ausdehnung 
der Personenfreiz! gigkeit mit der Eu-
rop" ischen Union der Schweizer Wirt-
schaft n! tze und dadurch die Arbeits-
losigkeit vermindert w! rde (Inserat in 
NZZ vom 7.1.09, S. 7), dann ist dies 

schlicht falsch. Die Aussage ignoriert, 
dass der Zusammenhang zwischen 
Immigration und Arbeitslosigkeit bis-
her nicht nachgewiesen werden kann, 
und sie verkennt, dass ein Nein in der 
kommenden Abstimmung die schwei-
zerische Wirtschaft ! ber die Infrage-
stellung bzw. Aufhebung Bilateraler 
Abkommen mit der EU mit grossen Pro-
blemen konfrontieren w! rde. Wer ge-
gen die Fortf! hrung und Ausdehnung 
des Personenfreiz! gigkeitsabkommen 
ist, beg! nstigt durch die Behinderung 
des bilateralen Weges gar den EU-Bei-
tritt der Schweiz, worauf ich in einem 
k! rzlich erschienen Buchbeitrag hin-
gewiesen habe. Ein Ja am 8. Februar 
2009 w" re kein revolution" rer Schritt, 
sondern w! rde den in der Geschichte 
weit zur! ckgehenden hohen internati-
onalen Integrationsgrad der Schweiz - 
gerade auch bez! glich des internatio-
nalen Austausches von Arbeit - einfach 
fortf! hren.
 Zum  Schluss stellt sich die 
Frage, was die in diesem Beitrag an-
hand von einigen Beispielen illustrierte 
Untugend beg! nstigt hat. Nat! rlich 
bestand sie im Grundsatz schon im-
mer. Doch vermute ich, dass das Aus-
mass zugenommen hat. Zugegeben: 
wir alle leiden in einem gewissen 
Mass an Dilettantismus, weil wir zu 
Themen Stellung nehmen m! ssen oder 
glauben, dies tun zu m! ssen, die wir 
letztlich nicht richtig verstehen. Was 

ich hier bem" ngle, ist die Tatsache, 
dass dies in der %ffentlichkeit von 
vielen mit einer Selbstverst" ndlichkeit 
getan wird. Vielleicht handelt es sich 
bei einigen gar um ein bewusstes (po-
pulistisches) Kalk! l, weil es wichtiger 
ist, sich ! berhaupt zu artikulieren, und 
die Konsequenzen einer unzul" ngli-
chen Aussage als gering erscheinen. 
Es kann mit den Medien zu tun ha-
ben, die lieber prominente K#pfe zu 
allen m#glichen Themen etwas sagen 
lassen wollen, als unterschiedliche, 
zum Teil unbekannte, Expertinnen zu 
Worte kommen zu lassen. Der Grund 
mag auch in der Zunahme des pers#n-
lichen - und institutionell gef#rderten - 
Wunsches nach Pro® lierung liegen. 
 Ich schliesse mit der Hoff-
nung, dass auf allen Ebenen der #f-
fentlichen Artikulation die Tugenden 
der Beschr" nkung auf das, was man 
wirklich weiss, der Bescheidenheit und 
der Qualit" t wieder an Bedeutung ge-
winnen und sich langfristig - vielleicht 
wegen der zunehmenden Ausbildung 
der Beobachtenden - letztlich doch 
durchsetzen m#gen. Zumindest Wis-
senschaftler haben hier eine Vorbild-
funktion zu leisten - sei es dann, wenn 
wir uns selber in der %ffentlichkeit " us-
sern, oder sei es, wenn wir unser be-
schr" nktes Wissen den Studierenden 
weitergeben, die sp" ter selber in der 
%ffentlichkeit auftreten werden.
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Identit• t Europas

Identit• t Europas: Buchbesprechung

Georg Kreis, Leiter des Europainstituts der Universit• t Basel
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Noch ein Buch ! ber die europ• ische 
Identit• t. Aber kein Buch, das vermeint-
lich einmalige Essenz des Europ• ischen 
festschreiben will. Die wesentlichen 
Beitr• ge j! ngsten Werks des Wiener 
Historikers Wolfgang Schmale  beste-
hen in bedenkenswerten Vorschl• gen, 
wie man ¹Europa denkenª soll, um ein 
Wort des franz" sischen Soziologen 
Edgar Morin von 1987 aufzunehmen. 
Erstens soll man Europa weniger als 
Einheit denken, sondern als sich ver-
dichtendes Netzwerk und dieses als 
etwas, was zugleich Stabilit• t und 
Flexibilit• t erm" glicht. Und zweitens 
soll man Europa nicht ! ber kanonische 
Meistererz• hlungen de® nieren wollen, 
sondern in Hypertexten einzufangen 
versuchen. 

Hypertexte statt Meistererz• hlungen: 
Mit  ̄exiblen Formulierungen des Ver-
st• ndnisses des eigenen kollektiven 
Seins k" nne man, so Schmale, sowohl 
gegen innen wie gegen aussen an-
schlussf• hige Haltungen einnehmen 
und entsprechende L" sungen ® nden. 
Innergesellschaftlich gegen! ber den 
wachsenden Anteilen der Migra-
tionsbev" lkerung wie gegen! ber den 
akzentuierten Individualisierungen. In-
ternational etwa gegen! ber Russland 
oder der T! rkei solle man, statt mit 
¹Partnerschaftenª in schwerf• lligen 
Kategorien von Einheits-Staatlichkeit 
zu operieren,  mit einem  ̄exiblen 
Netzwerkverst• ndnis differenzierte 
Teilhabe erm" glichen.

Jahrzehnte lang ist stets von Einheit 
die Rede gewesen und eine #bertra-
gung des nationalstaatlichen Modells 
auf die supranationale Gemeinschaft 
angestrebt worden. Inzwischen gibt es 
gute Gr! nde, auch den Nationalstaat 
nicht mehr als blockartiges Gebilde zu 
verstehen. Schmale emp® ehlt, was mitt-
lerweile nicht mehr n" tig sein m! sste, 
aber nicht genug wiederholt werden 
kann: Identit• t, Kultur, Europa sollten 

im Plural gedacht, sie sollten nicht 
essentialistisch und statisch sondern 
konditional und dynamisch, ja  ̄! ssig 
aufgefasst werden. Zudem sollte man 
gerade bei einer Gemeinschaft, die in 
noch h" herem Masse als die • lteren, 
nationalen Staaten unterwegs zu einer 
nicht abschliessend de® nierten Zu-
kunft ist, das Prozesshafte und Dyna-
mische ins Zentrum stellen. Darum der 
Vorschlag, den Europ• ischen Demos 
statt als einzig Volk von europ• ischen 
Br! dern und Schwestern als eine sich 
strukturell verdichtende Netzwerk-Ge-
sellschaft zu verstehen. Was diese pro-
duziert, ist nicht traditionelle Einheit, 
sondern Koh• renz ! ber Verkn! pfung 
von andauernd Vielf• ltigem. Koh• rent 
ist demnach nicht die Ausgangslage, 
sondern allenfalls das Ergebnis. Die 
Ermunterung, Europa auf diese Weise 
zu denken, stimmt mit einem kulturge-
schichtlichen Interesse ! berein, wie es 
- auch ohne Bezug auf Europa - mit 
Schl! sselbegriffen wie ¹histoire croi-
s$eª oder ¹ connected historyª gefor-
dert und umgesetzt wird. Sie kann an 
Margaret Shennan`s ªTeaching about 
Europeª (1991) ankn! pfen.

Es w• re sonderbar, wenn der Histo-
riker die Bedeutung der Geschichte 
leugnen w! rde. Schmale h• lt fest, 
dass historische Prozesse zu Sedi-
mentierungen mit Resultaten f! hren, 
die eine gewisse Zeit eine tragende 
Grundlage bilden. Anderseits muss 
er gerade als Historiker gegen ein 
Verst• ndnis antreten, das sich in simp-
len Wurzelvorstellungen ergeht und 
meint, dass die europ• ische Identit• t 
in der Vergangenheit zu ® nden sei. 
Sehr beherzigenswert ist der Hinweis, 
dass Geschichte nicht selbst wirkt, 
sondern von der Rezeption lebt. Ob 
das nun spezi® sch europ• isch ist oder 
nicht, Schmale erkennt in den rezepti-
ven Haltungen, die ihren ¹Ursprungª 
sozusagen ausserhalb sich selbst se-
hen, wie die R" mer gegen! ber den 

Griechen und die Christen gegen! ber 
den Juden, ein Wesensmerkmal euro-
p• ischen Seins. Dieses Sein ist nicht 
aus der Geschichte programmiert, es 
ist ! ber Selbstzuordnung in der jewei-
ligen Gegenwart bestimmt. Man ist, 
wozu man sich bekennt. Der Termi-
nus des ¹gemeinsamen Erbesª kann 
bleiben, weil man Erbschaften anneh-
men, zum Teil aber auch ausschlagen 
kann. 

Besondere Anerkennung verdient, 
dass Wolfgang Schmale immer wieder 
das Verh• ltnis zur aussereurop• ischen 
Welt und die Bedeutung der Kolonial-
geschichte anspricht. Das europ• ische 
Selbst bestimmte sich zum Teil aus der 
Wahrnehmung des anderen und den 
entsprechenden Alterit• tsdiskursen. 
Die Konfrontation mit den Osmanen 
und die Entdeckung der amerikani-
schen L• nder f" rderte im 15./ 16. 
Jahrhundert zun• chst vor allem die 
Konstituierung eines kontinentalen und 
christlichen Europaverst• ndnisses. Die 
rassistische Konstruktion des Homo 
europeus setzte Ende 18. Jahrhundert 
ein und gelangte im 19. Jahrhundert 
zur vollen Bl! te. 

Bis in die 1970er Jahre stellt Schmale 
eine bemerkenswerte Permanenz des 
kolonialen Weltbildes fest. Die De-
kolonisation habe nicht automatisch 
eine Enthierarchisierung des Blicks 
gebracht. Die von Schmale schon in 
fr! heren Schriften aufgegriffene und 
in die Historiographie eingespeiste 
Erkl• rung des Kopenhagener Gipfels 
vom Dezember 1973 ¹#ber die Eu-
rop• ische Identit• tª wird als ein sich 
! bersch• tzendes Bekenntnis der eu-
rop• ischen Zivilisation mit globalem 
Ordnungsauftrag charakterisiert. Trotz 
der %lkrise oder gerade ihretwegen 
hat die EG - wenig re  ̄exiv - darauf 
beharrt, der Zivilisationskern der Welt 
zu sein.
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Buchbesprechung /  Infotag /  Veranstaltungen

Veranstaltungen           

Work shop  m it of fener  Teilneh-
m erscha f t zu den M inderheiten-
f ragen auf  der  Kr im

17. Februar 2009, 10.15-12.30 Uhr

Pr! sentation: Yuriy Yakymenko

Distinctive features of identity, socio-
political and ideological orientations 
of the population of Crimea, intereth-
nic and interconfessional situation in 
the Autonomy as seen by its citizens.

Moderation: Georg Kreis
Europainstitut, Universit! t Basel

Anmeldungen: per Email europa@unibas.ch 
oder Telefon 061 317 97 67
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Schmale schl! gt noch eine dritte Art, 
Europa zu denken, vor: Europa als 
eine Gr" sse, die sich mit den Jahren 
zu einem selbstre  ̄ektiven Gebilde 
entwickelt. Selbstre  ̄ektiv heisst hier: 
Distanziert zu unkritisch repetierten Er-
folgsgeschichten, zu essentialistischen 
Identit! tsvorstellungen und naiven 
Wurzelvorstellungen. Gewiss k" nnte 
man auch hier den Eindruck gewin-
nen, dass aus der Not eine Tugend 
gemacht wird. Von des Zweifels Bl! sse 
angekr! nkelt, hat die EU insbesondere 

in der Weltpolitik einige M#he, n" tige 
Leidenschaften zu entwickeln. 

Zum Schluss werden die Leser aufge-
fordert, sich von traditionellen Denkmo-
dellen insbesondere bez#glich Einheit 
zu verabschieden. Die r! umliche wie 
graduelle Zunahme von Interaktionen 
w#rden auch die Differenzen (Nicht-
identit! ten) anwachsen lassen. Darum 
sei Identit! t nicht in den stark variieren-
den Essenzen zu suchen, sondern in 
deren Zusammenwirken, das heisst in 

der Produktion eben von sozialer Ko-
h! renz. Solche Vorschl! ge setzen sich 
freilich dem Verdacht aus, die (zu) ho-
hen Zielsetzungen des Europaprojekts 
mit einem Discountverst! ndnis in die 
N! he des praktisch Erreichbaren zu 
bringen. Sie haben aber den grossen 
Vorzug, der Realit! t besser zu entspre-
chen. 
     
Wolfgang Schmale, Geschichte und 
Zukunft der Europ! ischen Identit! t. 
Stuttgart Kohlhammer 2008. 246 S.

Informationstag f#r Studieninteressierte am 08. Januar 2009

Die zwei Angebote (MA in European Studies & MAS Master of Advanced Studies in European Integration) des Europain-
stituts stiessen auf reges Interesse am Informationstag f#r Studieninteressierte der Universit! t Basel am 8. Januar 2009. 
Jacqueline Wininger und Tanja Popovic  gaben dem interessierten Publikum umfassend Auskunft. (ab)

Vor tragsreihe
Baby lon Europa

vom  11 . M ! r z b is 29 . Apr il 2009

jeweils mittwochs, 18.15 - 19.30 Uhr, Kollegiengeb! ude, Universit! t Basel

Georg Kreis, Basel: Europa Vielfalt in der Einheit
Konrad Ehlich, M#nchen: Sprachregime in der EU
Miriam Locher, Basel: Englisch als Weltsprache
Annelies H! cki-Buhofer, Basel: Unterschiedliches Reden in der gleichen Sprache
Georges L#di, Basel: Unperfektes und mehrsprachiges Reden
Alexandre Duch$ne, Fribourg: Merhsprachigkeit am Arbeitsplatz
Gabriele M#ller, Lausanne: Mehrsprachigkeit an oberen Schulen

Mehr Informationen dazu ® nden Sie unter: www.europa.unibas.ch


