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Paul Michael Lützeler

Washington University, St. Louis, Missouri 

Contemporary Intellectuals and Writers on a Multicultural European Identity

1. A Historical Perspective

Some writers, philosophers, and essayists have always been drawn to the scene of 

political power, to parliaments and state offices, to national assemblies and political 

parties. One of the most memorable early thinkers of European unity was the French 

author Victor Hugo Even today his novels are well liked; his speeches on Europe, 

however, are known only to those familiar with the Europe discourse Nevertheless, 

they are quite valid as mileposts to a post-national era. Of similar importance were the 

numerous pamphlets on Europe written by the Italian author and revolutionary 

Giuseppe Mazzini, founder of "Young Europe." Mazzini, whose name is today 

essentially associated with the national unity of Italy, was the most eloquent advocate 

of a European confederation. Another Europe visionary was the German writer Arnold 

Ruge

The Revolution of 1848 brought the Frenchman Victor Hugo to the French 

National Assembly, the Italian Guiseppe Mazzini to the government of the Republic of 

Rome, and the German writer Arnold Ruge to the Frankfurt Assembly in the Paul's 

Church. Ruge was the only one in this assembly to give a speech on the topic of Europe 

like Hugo and Mazzini he demanded a European council that would guarantee 

Continental peace

During the nineteen-twenties, it was Count Coudenhove-Kalergi who, as a writer, 

was seeking to make contact with intellectuals and politicians alike and whose pan- 

European essays and congresses became a source of inspiration for Churchill, Briand and 

de Gaulle, for Hallstein and Adenauer Another who deserves a special place in the 

European movement is the lyricist Saint-John Perse, cabinet director under Aristide 

Briand
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Today there is no dearth of writers producing essays on Europe, but hardly any 

are attracted to parliament or government. Perhaps the reason lies in the fact that the 

topic of European unity has become an integral part of the political routine, having left 

the realm of utopia (the most-favored location for modernist authors). Vaclav Havel is 

one of the small group of intellectuals that continue to combine vision with practice He 

has recognized that Europe is a continent that will need to rethink its identity. Havel 

pleads for the establishment of a multicultural European identity that would reflect the 

intercultural conditions in the European metropolitan cities The establishment of such 

an identity too often goes unmentioned in contemporary essays on Europe.

The reasons for this omission may lie in the tradition of essays on Europe From 

its beginnings in the 17th century to the decades after the Second World War the Europe 

essay inherently received its impetus from the revulsion against what is foreign: first, 

from the revulsion against attacks on the Continent by forces outside Europe, and 

second, from the revulsion against an inner-European state which could factually or 

potentially destroy the balance of power between the Continental nations.

In the latter case (attacks from within Europe), the House of Bourbon, the 

Habsburg Dynasty, Napoleon, Hitler, and Stalin come to mind All of them claimed 

political predominance in Europe and thus provoked the protests of numerous 

essayists. No generation has felt at the same time as strongly European and national as 

the Romantic generation, or has as deary determined-with a reverberance still noticeable 

today~the relationship between national independence and European cooperation This 

was especially evident in the opposition to Napoleon, who was intent on establishing 

and perpetuating the national power of one state over all other European nations In 

contrast, such authors as Novalis, the Brothers Schlegel, Arndt, Gentz, Coleridge, 

Wordsworth, Gorres, Madame de Stael, Saint Simon, Hazlitt, and Chateaubriand 

developed concepts of a pacified, united, and cooperative continent in which individual 

nations could grow according to their historical givens, without being dominated— 

politically or culturally—by another European nation In the post-Romantic era of the 

19th century similar arguments can be found in essays on Europe by Hugo, Heine,

Borne, Mazzini, and Ruge. Since then writers have continued to speak out against
2
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domination of one European nation over other nations The basic truth of this thesis still 

holds today: it has been the root of European integration since the 1957 treaties of 

Rome

Examples of revulsions of extra-European transgressions are on the one hand the 

repeated military and cultural defence against the Osman Empire and of Islam, and on 

the other hand the fight against civilizational influences, e.g., those of the U S or o f the 

Soviet Union. In the long run, essays dealing with extra-European influences have had a 

much smaller lasting impact: during the past few decades Islam was able to enter Europe 

with migrant workers from Turkey, the Soviet influence has left its own deep marks, 

and a Europe without an American impact is unimaginable

Although Europe essays from Chateaubriand to Sartre, from Novalis to 

Enzensberger, from Shelley to Spender, from Postl to Kundera, are glittering with edicts 

of cultural tolerance, declarations of Continental solidarity, and creeds of transnational 

faith, they rarely invite an open-minded, unprejudiced dialog with non-European 

cultures. This attitude is also evident in the treatment of Asian and Indian issues in the 

Europe essays of the 18th and 19th century, where—the Romantics were no exception— 

European deficits were generally projected onto a foreign culture, but where genuine, 

culturally different aspects were not discussed In his essay on orientalism Edward Said 

has provided a critical examination of the Eurocentric validations of Asian cultures. In 

spite of the Europe essayists' self-criticism, the superiority of the European culture, 

conceived as a symbiosis of antiquity and Christianity, is ultimately not questioned 

The cosmopolitanism of the Romantics is still essentially a Europe-oriented 

transnationalism, and the anti-Semitism of some German Romantics provided the 

National Socialists with welcome arguments. As far as the relationship to cultures 

outside Europe is concerned, one should seriously work on de-Romanticizing the 

European concept

A sensitivity for the complicated contradictions inherent in the multicultural 

foundation of European civilization begins to appear in German-language writings with 

such exiled writers as Thomas and Heinrich Mann, Lion Feuchtwanger, and Stefan 

Zweig, writers who were forced to emigrate under National Socialist rule. In the literary

3
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expressions of their identity crises, they imagined themselves back in earlier historical 

eras, e.g., Biblical times, the century of the birth of Christ, or the Reformation Age. One 

might mention here at least one novel, Lion Feuchtwanger's Josephus Trilogy. Like other 

assimilated Jewish intellectuals Feuchtwanger was convinced that the European identity, 

with its Greek, Jewish, and Christian components, could be defended against a National 

Socialist onslaught. The confrontation with the new barbarity induced him to reflect in 

his novel on the European cultural synthesis in its earliest phase, the beginning of 

European chronology. The book is intended to demonstrate how remote the idea was of 

a merging of the contrasting cultures that were coming together at that time Greek, 

Romans, Jews, and Christians are involved in controversial and at times deadly 

encounters. Josephus is at the center of these conflicts; for a long time he attempts to 

build bridges of understanding against the wide-spread confrontational course. It is his 

goal to develop and to live a cosmopolitan identity. Feuchtwanger makes clear how 

difficult it is to remain a convinced cosmopolitan once a person has entered the 

maelstrom of warring cultures. During the attempt to bring the Greek, Roman, Christian, 

and Jewish heritage into a dialogue Josephus is not spared from tragic conflicts.

What is exemplified here in literary form has to do with what contemporary 

theoreticians of a European identity have tried to grasp conceptually. In his essay 

"Thinking Europe" Edgar Morin pointed out that Europe's intellectual, political, and 

legal foundation is of multicultural origin, that this basis has united what seemed 

impossible to unite, and that the cultural combination derived from this has to this day 

kept its dialogic nature, i.e., it is full of contradictions and conflicts. Reminiscent of 

Bakhtin, Morin writes: "The principle of the 'dialogic' implies that two or more different 

kinds of'logic' are connected within a unit in a complex configuration (complementary, 

competing, antagonistic) Accordingly, what constitutes the unity of the European 

culture is not the Jewish-Christian-Greek-Roman synthesis (i.e., not only the 

complementary nature of these elements), but also the competition and antagonism 

between them, each having its own 'logic', i.e., its 'dialogic'". A denial of what is 

multicultural, as it was practiced by National Socialists and is practiced by today's

ethnocentric descendents, would document a fatal forgetting of history, a blindness 
4
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toward the fact that Hellenism, Roman heritage, Jewish faith, and Christianity initially 

produced anything but a harmonic synthesis when they first came together It took 

centuries until this contradictory cultural melange found its way to a symbiosis, where 

the parts gelled into a productive body and became a complicated, dialogic unio 

multiplex which could provide the basis for a culture In complement to Morin, Rémi 

Brague stressed in his book Europe. An Excentric Identity that from the outset the 

acknowledgment of what is foreign was a part of the European identity. In his opinion, 

the relationship of the Roman to the Greek, and of the Jewish to the Christian, has 

always been one of the never-defmitely-complete self to a determining other

A commitment to multiculturalism in Europe thus has a dual dimension: it is an 

acknowledgment of the diversity of Europe's cultural origins, and an acknowledgment of 

openness toward other cultures that have migrated to Europe today. In Course Toward 

the Other Cape - Europe's Identity Jacques Derrida wrote: "The history of a culture 

undoubtedly presupposes an identifiable telos, toward which movement, memory, and 

promise are gathering, even if this implies a difference from the self. But history also 

requires that the course toward the cape is not mapped in advance and does not remain 

set forever after.” The inherent and the foreign, the unusual and the universal are not 

seen as insurmountable contrasts but are understood as poles of acceptable cultural 

tension. Derrida speaks of the duty, "to open Europe toward what it is not, has never 

been, and will never be." He continues: "The same duty demands that the foreigner must 

not only be taken in, in order to incorporate him or her, but one must also acknowledge 

and accept his/her otherness."

There are also voices in the current German-speaking Europe discourse that plead 

for a construction of the European identity as a multicultural identity The factual 

multiculturalism of everyday life in the industrialized European countries has been 

documented by Daniel Cohn-Bendit and Thomas Schmid in their book Heimat Babylon, 

where they plead for "a multicultural democracy." Hans Magnus Enzensberger, in his 

essay The Great Migration, estimates the number of migrants who have immigrated 

legally to Western Europe during the past few years to be twenty million, with 

approximately three million coming from Eastern Europe and the former Soviet Union

5
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It was Jurgen Habermas, who, one year before Heimat Babylon appeared, was the first 

German intellectual to draw up in an essay the vision of the European Union as a 

multicultural society He recognized that a European public with a multicultural 

character was in the making, and he felt that the migrants from the poorer countries 

would contribute to the cultural diversity of the European Union Habermas forcefully 

made the liberal case for strengthening European integration as an antidote to the revival 

of nationalism. In his essay "Citizenship and national identity. Reflections on Europe's 

Future"), he pointed out that Europe needs “a new political self-confidence that 

corresponds to its role in the world of the twenty-first Century." He adds that Europe 

will not be able to implement its new opportunity as a world power in the old 

nineteenth century fashion of “power politics" but only “under the changed premise of 

a non-imperial understanding and of a learning from other cultures “

Habermas was the first German intellectual who envisioned the European Union 

as a multicultural society. He pleaded for working toward a “European constitutional 

patriotism." While he acknowledged that a “European public opinion" does not exist 

yet, he was optimistic that a European public sphere with a multicultural basis is in the 

making. He foresaw that “the single European market will be the beginning of a more 

extended horizontal mobility" and that it will lead "to a proliferation of contacts among 

members of different nations" Furthermore, Habermas was certain that the 

“immigration from Eastern Europe and from the poor regions of the Third World will 

intensify the multicultural diversity in the European Community." And finally, he 

believed that international social movements (like those for peace, for the environment, 

and for women's emancipation) will demonstrate that their problems cannot be solved 

nationally but only at a European level

“In the future," Habermas predicted, “the diverse national cultures could merge 

into one common political culture ” While the political culture would gradually become 

more European, other cultural forms (like the arts, literature, historiography, and 

philosophy) would continue to be national for quite some time Habermas distinguished 

between “political culture” and the “culture of a specific way of life ” In order to

prevent chaos in the future European multicultural society, the political and legal culture
6
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of a democracy based on universal human rights could not be compromised Everybody 

in the future European Union (including the immigrants from non-Western countries) 

would have to accept the democratic political culture with its legal system while, at the 

same time, each citizen should be able to adhere to religions and follow traditions of his 

or her own choice, as long as these do not contradict the democratic principles of the 

community The uncoupling that Habermas demands, however, is artificial, since 

ultimately the two spheres cannot be separated The political culture of the Western 

democracies with their constitutional universalistic claims is the result of their total 

cultural existence, and an assimilation into political-juristic conventions would not 

remain without influence on everyday life Nevertheless, Habermas' (like the other 

theoreticians) pleaded for a continuous dialogue between the cultures o f the majorities 

and the minorities, a mutual recognition, and a willingness to enter new symbioses Such 

a dialogue will avoid the error of the ethnocentrists, who are working with a model of an 

exclusive, often essentially racist, collective identity

According to Habermas, a multicultural European society is not an end in itself but 

a necessary step in the direction of the “status of world citizenship.” This status is 

already “taking shape in the form of global political communications,” he stated 

Immanuel Kant, Habermas wrote, envisioned a “global public sphere,” and now “this 

communication of world citizens can become a political reality .” “World citizenship,” he 

continued, “is no longer a mere phantom, even if we still have a long way to go”; it is a 

phenomenon of which “we can at least recognize its contours ”

II. The Debate in the German Speaking Countries Before and After 1989

During the 1980s a new Europe discourse was alive and well among (West) German 

writers They were reacting to two European phenomena: first, they reacted to the 

increased economic integration in anticipation of the EC targets “ 1992“ and 

“Maastricht"; secondly, they reacted to the publicistic offensives of such Central 

European intellectuals as Milan Kundera from Czechoslovakia, and Gyorgy Konrad of

7
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Hungary These Central European authors wished to contribute to their countries' 

efforts of liberating themselves from the political domination of the Soviet Union The 

two directions in the West German Europe discourse of the 1980s crossed and merged 

This fact became particularly evident in 1987 during the writers' Europe congress in 

Berlin. Authors like Hans Christoph Buch, Anna Jonas, Hans Joachim Schadlich, and 

Peter Schneider had adopted an idea of Gyorgy Konrad's. They organized the congress 

under Konrad's motto “A dream of Europe". Their intention was to provide moral 

support to the Central European writers in their attempt to return to Europe, i.e., to free 

their countries from Moscow's stranglehold Buch and Schneider had invited a number 

of dissidents from the GDR to participate However, not a single one accepted the 

invitation. The dissident authors from the GDR generally stayed away from the 

discourse on Europe These reformers were too occupied with the irrealities of their own 

countries' socialism In comparison to Erich Honecker's dogmatic governing style, 

Michail Gorbachov's Soviet Union looked like a model of reform. Thus there seemed to 

be little reason for Central European anti-Soviet reflections in the GDR

The diverging attitudes toward Brussels rose to the surface once again during the 

West Berlin Europe congress of 1987. Central European writers like Konrad renewed 

their demand that Western Europe should increase its economic and political integration, 

and that in the long run the Central European countries should become part of this 

united Europe West German writers, however, aggressively distanced themselves from 

the European Union Writers from Austria and Switzerland (e g., Barbara Frischmuth 

and Peter Bichsel) articulated their concerns in a similar manner, concerns that were 

summarized by the American author Susan Sontag in her differentiation between Europe 

and “Euro-Land" For Susan Sontag, Euro-Land represented Brussels and the European 

Union, the result, in her opinion, of the equation Europe minus culture Although the 

congress had been conceived with Konrad's motto in mind, there was little evidence of 

his pro-European Union dream

In the 1980s, the basic tenor of the writers' essays on Europe was one of 

repulsion of Brussels's European policies. From the multitude of examples I would like

to expand on three: Carl Amery, F.C.Delius, and Hans Magnus Enzensberger Each of 
8
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these writers took a different stand in his criticism of Brussels. Amery pleaded for a 

Europe that would take the regions into account; F.C Delius saw the European Union 

as an institution of neo-colonialism, bent on exploiting the Third World, and Hans 

Magnus Enzensberger perceived Brussels as the destroyer of cultural diversity and 

understood it as a throwback to the politics of pre-democratic times. In 1984, Carl 

Amery presented his reservations about the European Union in his essay “Showing 

Europe the Way." He stated that Europe could only function as a union of the 

historically established regions, not as a conglomerate of souvereign nations. Brussels 

should be replaced by a “senate of European regions" which would be entrusted with 

evolving a “European constitution" for the foundation of a “federation of thirty-five to 

forty regions"

In 1985 Friedrich Christian Delius published his fictitious satirical memorandum 

“Arguments in Defense of Vegetarians “ It is the fictional report of a retired official of 

the Brussels European Union to one of the departments of his former employer Under 

the pretense of wanting to do something against hunger in the world, this missive 

campaigned ruthlessly for the exploitation of the Third World by the European Union 

and for a neo-colonialism of the worst kind Nowhere else but in Delius's satirical 

memorandum has the European Union been depicted so strongly as a mere machine of 

neo-colonialism

Compared with Delius's satire Enzensberger's criticism of Brussels was a model 

of objectivity. He was concerned with the preservation of cultural diversity and the 

assurance that democracy will continue to exist in the Europe of the future 

Enzensberger most clearly distanced himself from the EC commission in his 1989 essay 

“Brussels or Europe -  One or the Other “ There, Enzensberger expressed his fear of the 

elimination of historic cultural differences in the regions and countries of the continent, 

i.e., through internationalizing, technisizing. computerizing at any cost Enzensberger 

sees another important reason for opposing Brussels in what he perceives as the lack of 

democracy of the EU Commission and in the resulting lack of political legitimacy 

Brussels's level of democracy reminds him of the practices in the former Soviet Polit 

Bureau In the future, Europeans would have to fight against the merger of eurocracy and
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Euro-lobbying, and against the denial of power by the European Parliament Otherwise 

the silent reservations would turn to loud protest and open rebellion. In Europe, Europe 

from 1987, Enzensberger had already predicted that by the beginning of the new 

millenium the EU would dissolve into its national components.

Since the political upheavals that occurred in 1989/90 in the heart of Europe, the 

general tenor of the writers'essays on Europe has changed One of the most serious 

challenges by the new Europe to Germany and its partners came in the Balkans Bosnia 

has not only been a cause of considerable dispute among Germany and its partners, but 

it has also been a source of considerable debate in Germany about moral responsibilities 

as well as the appropriate European role in dealing with such crises.

It is not the writer's job to make political decisions, nor to declare or end wars 

But writers have traditionally contributed decisively to the formation of public opinion 

in Europe The influence exerted by writers in the history of the European mentality 

must not be underestimated.ln the past, they have influenced the political consciousness 

of the European population with their positions on the Reformation, the French 

Revolution, the politics of Napoleon, the Revolution of 1848, the Cold War, and the 

events of 1989

The most important of the writers from German speaking countries who have 

focused on the war in Yugoslavia were Richard Wagner, Herta Mueller, Hans Magnus 

Enzensberger, Peter Schneider, Peter Sloterdijk, and Peter Handke Wagner, Schneider 

and Mueller all had a decidedly pessimistic view of the situation in the former 

Yugoslavia and its implications In "The Balkans towards the End o f  the Century", 

Wagner stated that the Balkans’ “multicultural face” has turned into a “multibarbarian 

grimace,” that Bosnia has become “an expandable death model ” Wagner was convinced 

that if the European community did not find a way to stop the war, it would eventually 

spread into other parts of Europe. Wagner noted that nothing good can come of 

nationalistic solutions in Eastern Europe. The “alienation of the minorities” there, he 

wrote, began with the “imposition of the nation-state.” The drawing of national 

boundaries after 1918 resulted in “relocation, deportation, and expulsion ” The

consequence of the Paris treaties ending World War 1 was the “tearing apart of the 
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regions.” For the “minorities in Eastern Europe” Wagner could see only “supernational 

solutions” in the form of a “European legal framework.”

Peter Schneider also reflected on the reports from Bosnia. He wrote: “These 

images of war are even more horrific than those that sent millions of Europeans into the 

streets 25 Years ago Whatever the language, whatever the ideology in those days, the 

slogan was simple: ‘Stop the war in Vietnam!’ These days, the outrage is limited to a 

low sigh in front of the TV screen.” Schneider went to Sarajevo to see for himself, and 

his report tells the story of the victims, of the people of besieged Sarajevo. In their 

opinion, “Europe has demonstrated that [Bosnia] does not belong to Europe,” and they 

were desperate about “Europe’s inactivity and cynicism ” Herta Mueller’s position was 

basically identical with that of Wagner and Schneider In two newspaper articles 

(reprinted in her essay collection Hunger and Silk, she came to the conclusion that this 

war was not going to end without a massive military intervention from the outside. All 

three authors saw Serbian nationalism as the cause of the war, and all three of them 

blamed the West for its passivity

In contrast to these attitudes stood the writings of Hans Magnus Enzensberger. In 

years past Enzensberger prided himself on his stance as a European intellectual who 

sang the praises of Europe’s cultural diversity. He wanted to protect this plurality from 

the European Community’s bureaucracy in Brussels, which he saw as the great equalizer 

and even destroyer of Europe’s culture. But now, when multiculturalism was about to 

be extinguished in one part of Europe, Enzensberger took refuge behind a nationalistic 

position. This is all the more surprising,

since in his essay The Great Migration he had questioned the validity of thinking in 

national categories when one confronts the continental and global issues of our time 

During a visit to Uganda -  where civil war had raged for years -  an African author 

suggested to him. ’’Only one thing will end a civil war, and that is total exhaustion_ 

Leave it alone!” And Enzensberger “didn’t fee! like contradicting him.” The same 

perspective is reflected in his contribution to the Suhrkamp volume Europe at War.

Enzensberger provided a detailed explanation of his resigned attitude in his essay 

Civil War. He based his comments on the thesis that the civil wars of the present lack
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legitimacy, ideological foundation, and conviction Conflicts of nationalities, like the one 

waged in Yugoslavia, provide only “fragments of the historical ragbag, only “ideological 

garbage, “ he wrote According to Enzensberger, the “nationalists from the past” have 

sunk to the level of destructive “gang members.” The Serbian president and the “most 

ignorant Rambo,” he insisted, have one thing in common: ”a radical loss of self’ and “a 

cynical or bored indifference.” Enzensberger perceived no qualitative difference between 

what he called the “molecular civil war" in the cities of Western Europe and the 

political-ethnic civil war in Bosnia In his opinion “any subway train can turn into a 

Bosnia en miniature" He sees the present political violence as a raging “death wish.” 

Enzensberger was convinced that neither a global organization such as the United 

Nations nor the European Union would be able to prevent the “increasingly common 

civil wars,” since any sort of mediation would presuppose the desire and the ability of 

those leading the civil wars to make peace But since the warring factions seemed to 

prefer to continue the war until they themselves were destroyed, a political, diplomatic 

solution would be a useless enterprise

The war in Yugoslavia demonstrated, according to Enzensberger, that the 

Europeans were neither willing nor able to enforce peace Here the author included 

himself in the count, since he was one of those Europeans neither willing nor able to 

envision a peaceful solution to the Balkans’ problem. He reasoned that, while universal 

solidarity would be a noble aim, it would be impossible to end all the world’s civil wars. 

He pleaded for a “gradual delegation of responsibilities,” a “setting of priorities ” In 

setting these priorities, Enzensberger dismissed all global and, along with these, all 

European concerns. What interested him was solely the civil war in his own country, the 

socalled “molecular civil war” in German towns like “Hoyerswerda, Rostock, Molln and 

SolingenGermany, Enzensberger argued, is kept busy fighting this war; he considered 

all other measures -  to interfere with the fighting Bosnians, for example -  extreme, 

unfitting, adventurous, and inadvisable: so much for Enzensberger’s European 

engagement after 1989.

Authors such as Herta Mueller, Peter Schneider, and Richard Wagner could have

told him that the civil war in Bosnia would not simply “dry up”; they could have 
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pointed out the threat that an escalation of the war in the Balkans would eventually have 

an impact on the rest of Europe Enzensberger seemed to miss the obvious difference 

between Molln und Sarajevo. While the events in Moiln represented individual civil 

rights violations, Sarajevo was the casualty of a war that was initiated and legitimized by 

a state government. Such a war is not a matter for the civil court, but must be 

adjudicated by the international community. “We have enough to do in dealing with our 

own civil war. Let the Germans deal with their skinheads and the Bosnians with their 

Serbs,” Enzensberger seemed to believe. But equating “molecular” civil war with 

“militaristic” civil war is untenable; the “molecular civil war” that Enzensberger 

perceived in Germany is not a civil war at all Enzensberger used his theory of the 

molecular war as a means to make excuses for Western Europe’s passivity in crisis 

situations after 1989

In that discussion on Europe, Peter Sloterdijk opposed Enzensberger’s position 

vehemently, yet without mentioning his name Sloterdijk’s essay I f  Europe awakes 

appeared in 1994, one year after Enzensberger’s Civil War. In 1989, shortly before the 

iron curtain was lifted, Sloterdijk had published his book Eurotaoism, in which he 

viewed European culture in a defensive position: Europe should stop its aimless 

mobility, should regain strength by reflecting on its own values. In his new book, 

Sloterdijk tried to formulate both these old values and Europe’s new goals in the post- 

1989 situation He attacked the passivity of the European Community with respect to 

the “Yugoslav crisis,” and he criticized its “wavering between indifference and helpless 

indignation” at “Bosnia’s dismemberment.” Europe’s “Bosnian disgrace” was revealed 

by the fact that the EC was doing nothing except “sending observers and stretchers” to 

the former Yugoslavia. According to Sloterdijk, these were the “obscene results” of a 

European politics that started in 1945, a politics of “emptiness,” of “illusion and 

laziness ”

Enzensberger’s and Sloterdijk’s ideas about Europe’s future are diametrically 

opposed to each other Ever since the publication of his essay collection Europe, 

Europe! in 1987, Enzensberger has been raving about the eccentric regions at Europe’s 

peripheries, acclaiming their sometimes poor but always idyllic places. In a postscript
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to Europe, Europe!, he situated the narrator in the year 2006, looking back at the past 

twenty years; he imagined a continent where the EU has been dissolved and, instead of 

European unity, one is confronted with a chaotic disarray of anarchistic small nations 

Tiny and hidden, nearly invisible, neat, unassuming, but at the same time making the 

lives of the superpowers difficult -  this was Enzensberger’s vision of Europe in 1987. 

In such a quiet comer of the world, civil wars cannot really occur. But if they do exist, 

one ignores them and is sure that this accident of history will somehow correct itself

In contrast to Enzensberger, Sloterdijk‘s new vision of Europe is that of an 

extraordinarily active, attentive, and ambitious world power. Sloterdijk is convinced that 

Europe after 1989 is destined for greatness. The Europeans, he argued, must take their 

fate into their own hands. The postwar period has ended, Europe is no longer the object 

of American and Soviet politics; the time of European “absence" is over Europe, 

Sloterdijk writes, is no longer a “cramped zone” between the two big nuclear powers 

Not a small, minimal, unambitious, agnostic, tom, decentered world of Enzensberger, but 

the “ensemble of maximal demands,” greatness, big plans, and “the principle of world 

power” are, according to Sloterdijk, the essential elements of European identity, agreeing 

with earlier theoreticians like Paul Valery and Friedrich Nietzsche. The neat and the 

hidden, the modest and the inconspicuous were characteristic of the ideology of the 

"vacuum,” a world-view that was typical of the period of European “absence,” i.e„ of 

the Yalta period of European division between 1945 and 1989. According to Sloterdijk, a 

Europe awakened from the sleep of “absence” has to reconsider and to rediscover those 

forces of European culture that have defined its identity from the beginning For 

Sloterdijk the most characteristic element of European history is the translatio imperii, 

the transfer of the idea of the empire as it occurred in post-Roman times from the 

Roman emperors to the popes, from the popes to the medieval emperors, from these 

rulers to the kings of the European nations. Sloterdijk defines this transfer as “the 

mythomotoric beginning of all cultural, political, and psychosocial processes” in 

European history. He is neither fantasizing about the reincarnation of the Carolingian 

Empire nor picturing a continuation of the national-imperialist powers whose time

ended in 1945. What he envisioned was the “transfer of the imperial idea to a Greater 
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European Federation of continental states.” This new Europe would be a federation that 

would leave behind the EC as “the crutch of the dream period” and “the construct of the 

age of absence "

In his essay "Brussels or Europe", Enzensberger saw the EC as a frightening 

imperialistic Goliath that would have to be defeated by the small future Europe made up 

of small regions or small nations. Sloterdijk, in contrast to Enzensberger, sees the EU as 

a toy with which one can only simulate power, and he believes that it needs to be 

replaced by an organization with real power and real impact. Sloterdijk envisioned a 

“Greater European Federation” that groups around the “new axis,” Berlin-Brussels- 

Paris Words like “awakening,” “great,” empire,” and “axis” remind one in an extremely 

disturbing way of the megalomaniac language of the National Socialists and Fascists But 

time and again, Sloterdijk makes the point that he is among the decidedly anti-fascist 

thinkers. Europe, he asserts, will have the difficult task of being responsible for her own 

destiny, and it will have to leave behind those national tendencies that led to the two 

world wars. According to Sloterdijk, Europe will have to overcome not only all national- 

imperialist tendencies but also all continental imperialistic ambitions. He understands 

the Greater European Federation as a bastion of “human rights,” as a “source of revolt 

against human misery.” Human rights, Sloterdijk says, are the result of “Europes’ most 

profound thoughts” and figure at the center of a future European identity. Fascism, on 

the other hand, stands for “cynicism” and “contempt;” it is defined as an “activism of 

contempt.” The future Europe should be able to “transform the empire into a non

empire,” into a multi-national federation

The author did not go into detail when he referred to the European “multi-national 

federation” of the future. Yet it is evident that he believes in a Europe that will not 

repeat the mistakes made during the time of European imperialism. Rather, the imagined 

European construction of the future will have to “break up the imperialism of a 

superpower,” will have to “think beyond imperialist limits.” In this fashion the future 

Greater European Federation could “become a trans-imperial or post-imperial political 

entity of vast dimensions,” and the “future European political philosophy” would be 

one of “post-imperialism ”
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The ink on the Dayton Agreement had hardly dried when in January of 1996 a 

new kind of Balkan war broke out, a literary war among authors on the topic of the 

fights in former Yugoslavia The Austrian poet Peter Handke is habitually among the 

quietest writers and the politically most desinterested intellectuals. Unexpectedly, he 

ignited a bombshell in the German daily Süddeutsche Zeitung by writing a diatribe 

against those authors and journalists who had sided with the Bosnians After the 

appearance of Handke’s lengthy article, there was hardly a German or European 

newspaper that did not react Most of them accused Handke of falsifying history, 

particularly Peter Schneider Handke attacked Peter Schneider as one of the blind, 

uninformed, and biased authors who had accused the Serbs of being the aggressors 

Schneider -  in his answer in Der Spiegel -  could easily show that Handke was not able 

to produce a single new fact capable of changing world opinion on what had happened 

during the war in Bosnia

Yet Handke’s essay was not merely a frontal attack, a kind of one-man world war 

against international opinion makers, but also a travel report on Serbia in the post- 

Dayton era. Schneider concedes that this other part of Handke’s article has the potential 

of furthering the cause of peace between the former warring factions On the one hand 

there is this aggressive, militant, and unjust voice in Handke’s contribution, a voice that 

makes unfounded accusations; on the other hand there is a thoughtful considerate voice 

that questions its own position. The literary intertext in this part of Handke’s essay is 

Ivo Andric’s 1945 novel. The Bridge over the Drina This masterpiece, which won 

Andric the Nobel Prize in literature, is a poetic chronicle of the famous Visegrad bridge 

that for centuries connected the Ottoman Empire with the Occident The bridge, which 

was beleaguered and even destroyed time and again, symbolized the difficult yet on the 

whole successfully functioning multiculture of this particular region Handke believes 

that the bridges between the various cultures of the Balkans can be rebuilt, and he tries 

to encourage his readers to begin anew Toward the end of his essay he writes about the 

"art o f vital diversion". What he means is that the former opponents need to 

concentrate on the common heritage of their everyday culture, to remember what they

have in common Handke describes the life in the marketplace, the special foods he 
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encounters in Serbia, the different types of landscapes By doing this he tries to give an 

example of the “art of vital diversion " His reason for doing so is not to advocate the 

repression of feelings, for he knows that the traumas and wounds of the war cannot be 

overcome simply through concentrating on the simple pleasure of living. But for the 

time being during the transition from war to peace, during a period when feelings of 

revenge still dominate, Handke’s strategy and technique deserves to be given serious 

consideration

The above debate, heightened by Peter Handke’s intervention, indicates that the 

broader lessons to be learned from the civil war in the former Yugoslav republic are still 

very much in dispute. Though the process of dealing with the aftermath of this most 

recent European catastrophe has barely begun, the debate about the Yugoslav case will 

probably continue to drive home the dangers of ethnic hatred to the European 

population and thereby may ultimately serve to strengthen the sense of European 

solidarity.

Most of the authors mentioned, allude directly or indirectly to the future 

European identity as a multicultural identity. The eminent issue of multiculturality and 

of a dialog with the others and their otherness is taken up in the recent essays of several 

German-speaking writers. Gert Heidenreich, for instance, wishes for “a Europe that is 

conscious of its Mediterranean and oriental roots, with an open mind toward osmosis 

with other cultures, a Europe that is curious about itself and about that which is 

foreign” By listing two possibilities to spell the word “Europa”, Gerhard Koepf 

demonstrates how a multicultural identity may be achieved: on the one hand, in a 

deterrent manner, it may be spelled with the letters “E for egotism, U for unwillingness 

to be tolerant, R for racism, O for overkill, P for pogrom, A for aversion to and hatred of 

aliens,” and on the other hand, in an attitude of cosmopolitanism, “E for Eca de Queiroz, 

U for Unamuno, R for Rushdie, O for Orwell, P for Proust or Potocky, A for Aitmatow 

or Aischylos“.

Among the travelers to the Third World we find Hans Christoph Buch, Hubert 

Fichte, Gunter Grass, Bodo Kirchhoff, and Hugo Loetscher In a number of fictional 

texts and pragmatic reports they have documented what they experienced during their
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travels to the impoverished countries of the Caribbean, Latin America, Africa, and Asia 

Their reports are marked by what I would like to call the postcolonial view. In her book 

Imperial Eyes about colonial travel reports from the 18"' and 19th centuries, Mary Louise 

Pratt described the colonial view as a writer’s omniscient perspective, with the ability to 

evaluate and catalog everything clearly The colonial view was exemplified by the 

superior attitude of “monarch of all I survey” and by a strategy aimed at conquest and 

submission, as was characteristic of colonial behavior In the texts of the German

speaking writers, the colonial view has been replaced by the postcolonial view: the 

writers confess to uncertainties, nagging questions, possible misconceptions, and the 

limited range of their experiences. They are aware that their Eurocentric perspective may 

make their understanding of Third World problems more difficult, but they also realize 

that, while they will probably revise their European thinking and attitudes, they may 

never be able or willing to forgo them altogether.

Bodo Kirchhoff observed in himself the change from the colonial to the 

postcolonial view and recorded the process in his essay Signs and Miracles. When he 

started on his trip to Ethiopia in 1980 he expected from this journey to a “terribly alien 

Third World country” merely “a wealth of writing material”. In retrospect he compared 

himself to the “merchant” of colonial times who “travels— in search of raw materials—  

to a country whose inhabitants and culture are of no concern to him”. It was only after 

several conversations with a young Ethiopian that he “suddenly asked many questions” 

and experienced firsthand the “crossing of the border” to the “totally foreign,” thus 

finding the “ability to break away from the conventional” attitude and thinking of his 

native country. This opening-up to uncertainties and the willingness to “explore the 

thoughts and feelings” that come with the foreign experience provide the basis for the 

postcolonial view

This postcolonial view reflects also on the Europe discussion. It is the prerequisite 

for a European identity that is not based on the assumed superiority of the European 

culture over other cultures; it is this view that paves the way for a pluralistic and 

multicultural European identity
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Roiijunkturen und Konkurrenzen kollektivcr Identità!

Ideologie, Infrastruktur und Gedàchtnis in der Zeitgeschichte 

von Lutz Niethammer (Jena)

Einleitung: Jcdesmal eine andere Identitàt

Wer von Ihnen die ganze Reihe von Vorlesungen gehôrt hat, mit denen die Jenaer 
Historiker ihr neues Institut vorstellen, mag sich vielleicht gewundert haben, warum der 
titelgebende BegrifT "Identitàt" zwar in den Vortrâgen verwendet worden ist, aber nie in 
den darin zitierten Quellen vorkam Der Grund ist einfach: Identitàt als kollektive 
Kategorie hat es in den von ihnen behandelten Epochen noch nicht gegeben Meine 
Kollegen haben das médial Vertraute zur Herausarbeitung des historisch Difïerenten 
benutzt und den schwarzen Peter einer nàheren Erlàuterung unseres Leitbegriffs ganz ans 
Ende, in die Zeitgeschichte verschoben und da wird es kritisch

Von der Sache her gehôrt sie da auch hin, denn Identitàt ist heute geradezu ein 
Leitbeispiel jener "Plastikwôrter”, die Uwe Pôrksen1 als das Wechselgeld der Medien- 
und Expertengesellschaft analysiert hat Sie entziehen den Sachen und Erfahrungen ihren 
spezifischen Sinn und suchen ihn auf einer abgehobenen, der Steuerung und dem 
interfraktionellen Verkehr, den Expertenkonferenzen, Talkshows und Zeitungs- 
kommentaren zugànglichen Ebene wieder neu zu stiften Es gibt nur weniges, was heute 
nicht unter den Identitâtsbegriff gepackt werden kann: vor allem natürlich die Biografie, 
fast aile Lebenskrisen, aber auch das Design, das ein multinationales Untemehmen 
wiedererkennbar machen soll; nicht nur die Zugehôrigkeit zu allen môglichen Kollektiven 
und Institutionen, sondern auch diese selbst, von der lokalen über die régionale und

1 Uwe Pòrksen: Plastikwòrter. Die Sprache einer internationalen Diktatur, Stuttgart 
(1988) 4, Aufl. 1992 fiihrt es S. 17 als erstes Beispiel an.. Er hat ca. 30 dieser 
"konnotativen Stereotype" ausgemacht und beschreibt sie S 38 mit neun Sàtzen: "Das 
Wort, von dem wir sprechen, hat im wesentlichen folgende Zuge: A. Es entstammt der 
Wissenschaft und àhnelt ihren Bausteinen. Es ist ein Stereotyp. B. Es hat einen 
umfassenden Anwendungsbereich, es ist 'Schlussel fur allesf C. Es ist inhaltsarm. Ein 
Reduktionsbegriff D. Es faBt Geschichte als Natur E. Konnotation und Funktion 
herrschen vor. F. Es erzeugt Bedurfnisse und Uniformitàt G Es hierarchisiert und 
kolonisiert die Sprache, etabliert die Elite der Experten und dient ihr als Ressource'. H 
Es gehórt einem noch recht jungen internationalen Code an. 1 Es ist beschrànkt auf die 
Wortsprache."
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nationale bis zur kontinentalen Ebene.2 Als ich begann, mich in dieses semantische Feld 
einzuarbeiten, meldeten die Zeitungen gerade eine neue kollektive Identitat, nâmlich die 
zwischen Kindem, die aus der Teilung von Genmaterial entstehen, und als ich damit 
aufhôrte, gratulierte der franzôsische Nationalistenführer Le Pen seinem russischen 
Kollegen Schirinowski zu seinem Wahlerfolg mit den Worten: dies sei eine groBe Stunde 
fur die Wiirde und Identitat der Vôlker Europas.

Ich will in sieben Schritten versuchen, die Semantik kollektiver Identitat historisch 
zu erschliefJen

T Eine begriffsgeschichtliche Legende

Man kann es verstehen, dafi Odo Marquard, der Ende der 70er Jahre dazu half, das 
Modewort Identitat von links nach rechts zu transportieren, sich beim Eindringen in die 
BegrifFsgeschichte zum "Lektürekaspar" erklarte und in den Ruf ausbrach: "Ich lese 
meinen Reader nicht! Nein, meinen Reader les' ich nicht!"3 Was ihn schreckte, war eine 
kanonische begriffsgeschichtliche Legende, die kurz das Folgende besagt.4

2 Eine kleine Titelauswahl - nur ein Vorgeschmack auf die folgenden FuBnoten - mag dies 
veranschaulichen: Erik Grawert-May: Die Sucht, mit sich identisch zu sein. Ein Nachruf 
auf die Hòflichkeif Berlin 1992; Wally Olins: Corporate Identity. Strategie und 
Gestaltung , Frankfurt/M., New York 1990; XXX Harold James: Deutsche Identitat. 
1770-1990, Frankfurt/M, New York 1991 (engl. 1989); Michael A. Meyer: Jüdische 
Identitat in der Moderne, Frankfurt/M. 1992 (amerik. 1990); Fernand Braudel: 
Frankreich 3 Bde Stuttgart 1989 ff  (franz. L'identité de la France, 1986); Martin J. 
Matustik: Postnational Identity Critical Theory and Existential Philosophy in 
Habermas, Kierkegaard, and Havel, New York, London 1993; Werner Weidelfeld (Hg.): 
Die Identitat Europas, Bonn 1985 (darin in einem Aufsatz von Hermann Lübbe auch 
zahlreiche Hinweise z.B. auf die Entdeckung einer grenzüberschreitenden "friesischen 
Identitat"); Klaus E. Miiller: Das magische Universum der Identitat. Elementarformen 
des sozialen Verhaltens. Ein ethnologischer GrundriB, Frankfurt, New York 1987.
3 Odo Marquard: Identitat: Schwundtelos und Mini-Essenz - Bemerkungen zur 
Genealogie einer aktuellen Diskussion, in. ders. u. Karlheinz Stierle (Hg ): Identitat, 
München 1979, S. 347-369, Zit. S. 347
4 Grundlegend David J. de Levita: Der Begriff der Identitat, Frankfurt (1971) 2 Aufl. 
1976 (zuerst engl. Den Haag 1965); LotharKrappmann: Soziologische Dimensionen der 
Identitat Strukturelle Bedingungen fur die Teilnahme an Interaktionsprozessen,
Stuttgart (1969) 4. Aufl 1975; Heinrich BuBhoff: Zu einer Theorie der politischen 
Identitat, Opladen 1970; kanonische Kurzfassung Helmut Dubiel: Identitat, Ich- 
Identitât, in: Historisches Wôrterbuch der Philosophie, Bd. 4, Basel, Stuttgart 1976, Sp 
148-151. Vgl. auch Karl Hauser: Identitat, in: Gunter Endruweit u.a. (Hg ): Wôrterbuch 
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Identitât ist ein Fremdwort, das im 18 Jhd. aus dem Franzôsischen übemommen 
wurde und das auf eine mitteliateinische Neubildung zurückgeht. Von da ist es im 
Englischen und Franzôsischen seit dem 16. Jhd nachweisbar. 1m Deutschen bliebt es bis 
ins 20. Jhd. ein fachsprachlicher Terminus der Erkenntnistheorie und genauerhin der 
Logik. In die Sozialwissenschaften ist es nach dem Zweiten Weltkrieg übemommen 
worden und hat dabei seine Herkunftsgeschichte weitgehend abgestoBen, auBer in dem 
allgemeinsten Sinn, daB ein sozialer Akteur trotz seiner unterschiedlichen Erfahrungen 
und Zugehôrigkeiten, ja Verhaltensweisen quer durch unterschiedliche Lebensabschnitte 
hindurch in der Regel das BewuBtsein behâlt, derselbe zu sein. Wir sollten das nicht 
vorschnell in den Jargon der Eigentlichkeit eindeutschen und sagen, Identitât meine, wer 
einer sei und ob er sich treu bleibe5. Zunâchst wird der Begriff nàmlich für eine Leerstelle 
in der amerikanischen Rollensoziologie der Vorkriegszeit eingefuhrt, und gerade nicht 
dafïir, daB einer sich treu bleibt, sondern dafl er in seinen sozialen Rollen deutlich 
unterschiedliche Masken tragt und daB diese Masken (wie im Lateinischen persona) im 
jeweiligen Zusammenhang seine Person ausmachen. Erst auf den zweiten Blick - nàmlich 
rückblickend - kann man erkennen, daB diese unterschiedlichen sozialen Personen auf 
eine andere Weise auch wieder ein und diesselbe Person sind

der Soziologie, Stuttgart 1989, S. 279-281; Lothar Krappmann: Identitât, in: Dieter 
Lenzen (Hg.): Pâdagogische Grundbegriffe, Bd 1, Reinbek 1989, S: 715-719 
Für einen philosophischen Ost-West-Kontext vgl. Nikolaus Lobkowicz: Identitât, in: 
Sowjetsystem und demokratische Gesellschaft, Bd. 2, Freiburg, Basel, Wien 1968, Sp. 
1333-1336; Günter Schenk: Identitàt/Unterschied, in: Europ. Enzyklopàdie zu 
Philosophie und Wissenschaften, Bd. 2, Hamburg XXX, S. 611-616. Für eine breitere 
begriffsgeschichtliche Wahmehmung sind vier Arbeiten (dort weitere Lit.) grundlegend: 
Gerold Schmidt: Identitât Gebrauch und Geschichte eines modernen Begriffs, in: 
Muttersprache 86 (1976) S. 333-254 (linguistische Studiezur Semantik in den 70er 
Jahren mit zahlreichen Belegen aus derPublizistik); Dieter Henrich: 'Identitât' - 
Begriffe, Problème, Grenzen, in: Marquard/Stierie (Hg ), S. 133-186 (philosophisch breit 
mit Schwerpunkt in der Logik); William James Millar Mackenzie: Political Identity, 
Manchester 1978 (Kriminalistische Aufspürung eines Begriffsverfalls in der englischen 
Terminologie und Rekonstruktionsversuch); Philip Gleason: Identifying Identity: A 
Semantic History, in: Journal of American History 69 (1983) S. 910-931 (Diskurse der 
amerikanischen Sozialpsychologie und Nationalcharakter-Forschung).
5 So in einem seiner sonst beispielhaft abwagenden Diskussionsbeitràge zum 
Historikerstreit Christian Meier: Was ist nationale Identitât? in: Thomas M. Gauly 
(Hg.): Die Last der Geschichte. Kontroversen zur deutschen Identitât, Kôln 1988, S: 55- 
67 (Zit. S. 55). Er plàdiert hier S. 66 f, in einer produktiven Verwirmng derFronten des 
Historikerstreits dafür, die Geschichte des Dritten Reiches aus nationalen Gründen auf 
uns zu nehmen, weil wir sonst eher geschichtslose Bundesrepublikaner ais Deutsche 
wâren
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Die Leerstelle in der Zeitachse der Rollentheorie hat nun die amerikanische 
Sozialpsychologie vor allem in zwei Schulen seit den 40er Jahren mit dem Etikett 
Identitat bezeichnet und theoretisch zu fülien gesucht: der symbolische Interaktionismus 
im Gefolge von George Herbert Mead um Anselm Strauss und Erving Goffman6 und die 
nach Freuds Tod von seiner Tochter Anna gefôrderte Ich-Psychologie durch Erik 
Erikson, der den Begriff seit 1946 ais lebensgeschichtliches Konzept international 
etablierte7 Charakteristisch für die daraus entstandenen Identitatsvorstellungen ist, daB 
sie (1) von Individuen in ihrer Auseinandersetzung mit den an sie von anderen, Gruppen, 
Institutionen gerichteten Erwartungen ausgehen, (2) tragen sie dabei in das Individuum 
eine analytische Unterscheidung hinein, nâmlich zwischen der immer schon gegebenen 
Pràgung durch Veranlagungen Oder intemalisierte Vorerfahrungen als Instanz der eigenen 
Kontinuitàt, Unverwechselbarkeit und Spontaneitàt, und dem Selbstreflexionsvermogen 
in Bezug auf jeweilige gesellschaftliche Erwartungen, in denen sich das Subjekt als 
Objekt wahrnimmt. Aus dieser Spannung zwischen "lch" und "Mich" erofifnet sich (3) 
für das SelbstbewuBtsein ein reflexiver Spielraum, in dem gesellschaftliche Anpassung 
und Selbstbestimmung ausbalanciert werden konnen. Eine solche balancierte Identitat ist 
(4) ein lebenslanger ProzeB, in dem zwei dynamische Faktoren interagieren, namlich der 
eigene Lebenszyklus mit seinen typischen Krisen auf der einen Seite und der Wandel der 
Gesellschaft oder die Geschichtlichkeit der jeweils relevanten Gruppen mit ihren Krisen 
auf der anderen.

Die Ich-Psychologie hat nun in den 50er Jahren dieses Balancevermôgen des 
SelbstbewuBtseins als Identitat oder Ich-Starke zur gesellschaftlichen Norm offentlicher 
Gesundheit und demokratischer Selbstbestimmung im modemen Wandel erhoben, bis ein 
New Yorker Freudianer, der mit den psychischen Spâtfolgen von Auschwitz- 
Überlebenden konfrontiert war, 1963 aufschrie: "Die Ermordung von wievielen seiner 
Kinder muB ein Mensch symptomfrei ertragen konnen, um eine normale Konstitution zu 
haben?''8 Int selben Jahr verwies auf soziologischer Seite Erving Goffmann auf die 
Grenzerfahrungen der Identitàtsbalance bei stigmatisierten und ausgegrenzten Gruppen, 
die im gesellschaftlichen Verkehr eine "Phantom-Normalitàt'' fingieren müBten und sich 
dahinter eine "Phantom-Einzigartigkeit" phantasierten. Das gelte in gewissem Sinn aber 
für aile, da niemand allen stereotypisierten Anforderungen an sie oder ihn genügen 
kônne Totale Institutionen wie Gefangnisse, Kasemen, psychiatrische Kliniken

6 Vgl. XXX
7 Vgl. XXX
8 Kurt R. Eissler: Die Ermordnung von wievielen seiner Kinder muB ein Mensch 
symptomfrei ertragen konnen, um eine normale Konstitution zu haben? in: Psyche 
(1963) XXX
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tendierten darüberhinaus dazu, durch die Übermacht ihrer sozialen Anforderungen die 
Ich-Identitat zugunsten einer sozialen vôllig aufzulôsen9 Adorno hatte schon ein 
Jahrzehnt zuvor gewarnt: "Das Ziel der 'gut integrierten Personlichkeit' ist verwerflich, 
weil es dem Individuum die Balance der Krâfte zumutet, die in der bestehenden 
Gesellschaft nicht besteht und auch gar nicht bestehen sollte, weil jene Krâfte nicht 
gleichen Rechts sind ... In der antagonistschen Gesellschaft sind die Menschen, jeder 
einzelne, unidentisch mit sich, Sozialcharakter und psychologischer in einent, und kraft 
solcher Spaltung a priori beschadigt.''10

II Entgrenzte Vernunft und kompensatorische Verstrickung

Gleichwohl wurden die Identitàtsansâtze seit den 60er Jahren bei der Kritik der 
westdeutschen Gesellschaft durch die Vermittlung Alexander Mitscherlichs und bei der 
Suche nach einem historischen Subjekt der Emanzipation durch die Vermittlung Jurgen 
Habermas' auBerordentlich wirksam, haben groBe Teile der Medien und der 
Bildungsreform beeinfluBt und sind die maBgebliche Grundlage der Reformpàdagogik 
geworden. Auch die Geschichtsdidaktik hat wàhrend ihrer kurzen Biüte ihre Leitbilder 
wesentlich auf die Hoffnung auf emanzipative Identitat gegriindet.11 Die historischen 
und gesellschaftlichen Bruche sollten in die Verantwortung der Einzelnen genommen und 
durch eine zur Menschheit hin ofïene Identitàtsbalance dem Wiederholungszwang 
volkshafter Schicksalsverkettung gesteuert werden. So hatten die Mitscherlichs die 
lustlose Ôffentlichkeit und die unwirtliche Umwelt der Bundesrepublik mit der 
Selbstbeschâdigung der Identitat der Deutschen durch ihre Verdràngungsleistungen nach 
1945 in Zusammenhang gebracht, also ihrer Unfahigkeit zu einem trauernden Abschied 
von ihrer Liebe zu Hitler und zur tlbemahme der Verantwortung fur Auschwitz.12 Die 
68er Generation nahm die Herausforderung dieser Verdràngung nicht direkt auf, sondem 
suchte sie durch Identifikation mit verdrângten altemativen Leitbildem des Widerstands,

9 Goffman, Stigma, XXX; Vgl. auch H, Dubiel: Identitat und Institution, Bielefeld 1973, 
S. XXX
10 Theodor W. Adorno: Zum Verhâltnis von Soziologie und Psychologie, In: Sociologica, 
Frankfurt/M 1955, S, 29, 32; vgl, auch ders.: Negative Dialektik, Frankfurt/M. (1966) 5 
Aufl. 1988, S. 138 ff. "Identitat ist die Urform der Ideologie" (S. 151).
11 Vgl. zusammenfassend Klaus Bergmann: Identitat, in: ders. u.a. (Hg ): Handbuch der 
Geschichtsdidaktik, Düsseldorf 3. Aufl 1985, S. 29-36
12 Alexander und Margarete Mitscherlich: Die Unfahigkeit zu trauern Grundlagen 
kollektiven Verhaltens, München 1967; vgl. auch Alexander Mitscherlich: Auf dem Weg 
zur vaterlosen Gesellschaft. ldeen zur Sozialpsychologie, München (1963 Neuausgabe 
1973), 14 Aufl. 1982; ders.: Die Unwirtlichkeit unserer Stadte. Anstiftung zum 
Unfrieden, Frankfurt/M. 1965
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derLinken und derDritten Welt zu ersetzen 1m folgenden Jahrzehnt wurde sie von der 
Abarbeitung solcher Identifikationen gepràgt

Habermas war schon 1974 ein gut Stuck auf dem Weg zur demokratischen 
Verantwortungsbereitschaft weiter, als er bei der Verleihung des Hegel-Preises in 
Stuttgart fragte: "Kònnen komplexe Gesellschaften eine vernünftige Identità!
ausbilden?" ̂  Die im Potentialis gehaltene Antwort, in der er das Programm seiner 
spâteren Théorie des kommunikativen Handelns ankündigte, war bei aller Brillanz 
mühsam, denn nun war die Latte erheblich hòher gelegt worden Von der letztlich 
beliebigen Balance zwischen personaler und sozialer ldentitat auf die hòchste Sprosse 
der Vernunft und als Agens der ldentitat war nunmehr das praktische Handeln in einem 
global entgrenzten Horizont ins Auge gefafit 1m Kern ging es darum, ein bei Hegel 
abgeholtes Ich-BewuBtsein mit universalisierungsfàhiger, postreiigiòser Ethik abzulòsen 
von der bei Hegel korrespondierenden Gruppenidentitàt des nationalen 
Verfassungsstaats 13 14 Wenn sich politische Kollektive wie Nationalstaaten und 
parastaatliche Parteien als Verkôrperung des Anderen, an dem sich die Ich-Identitât 
ausbilden kônne, überlebt hàtten, so müBten an ihre Stelle jene Strukturen treten, in 
denen man sich über ein jeweiliges Problem mit jeweiligen Anderen zukunftsoffen 
verstândige. Die Gewàhrleistung des herrschaftsfreien Diskurses hat hier die historisch 
überholte Rolle von Volk, Partei und Staat übemommen, die partikularen Inhalte

13 Jürgen Habermas: Kònnen komplexe Gesellschaften eine vernünftige Komplexitat 
ausbilden? in ders: Zur Rekonstruktion des Historischen Materialismus, Frankfurt/M. 
(1976) 5. Aufl 1990, S. 92-126; hier auch S. 63 ff. Moralentwicklung und Ich-ldentitàt 
(1974). Krappmann verweist auf frühere Manuskripte Habermas aus New York und 
Franfurt von 1967/68, in denen der Identitàtsbegriff im Rahmen der Rollen- und 
Sozialisationstheorie wahrgenommen worden war; in der Hegel-Rede wurde er auf 
Gesellschaften übertragen. Zum identitâtsproblem in seinen spâteren Arbeiten vgl aufier 
Théorie des kommunikativen Handelns (XXX) seinen Beitrag auf dem WeltkongreB fur 
Philosophie 1988: Individuierung durch Vergesellschaftung. Zu G.H. Meads Théorie der 
Subjektivitàt, in: Jürgen Habermas: Nachmetaphysisches Denken. Philosophische 
Aufsàtze, Frankfurt/M 1988, S 187 ff. Seine Identitàtsproblematik ist in seinem psy- 
choanalytisch gepràgten Umfeld als Herausforderung zu einer Neuformulierung der 
Adoleszenzkrise aufgenommen worden. Vgl. R. Dôbert u. G. Nunner-Winkler: 
Adoleszenzkrise und Identitâtsbildung, Frankfurt/M 1975 und vor allem Mario 
Erdheim: Die gesellschaftliche Produktion von UnbewuBtheit Eine Einführung in den 
ethnopsychoanalytischen ProzeB, Frankfurt/M 1982, bes. S. 271 ff
14 Zur Problematik dieser Hegel-Lektüre, auf die ich hier nicht eingehen kann, vgl. 
Wolfgang Schrimacher: Zur Kritik nachhegelscher Identitàtsbegriffe, in: Hegel-Jahrbuch, 
Kôln 1979, S 154-161; Walter Ch. Zimmerli: 'ldentitat als polemischer Begriff Hegels 
Identitâtskonzept und seine Folgen, in: ebenda, 1980, S. 11-21 und weitere dort 
wiedergegebene Referate vom XIII intern Hegel-Kongress in Belgrad
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modemer ldeologien sind durch eine kommunikative lnfrastruktur der kommenden 
Weltgesellschafl ersetzt Da deren politische lnstitutionen indes auf sich warten lieBen, 
hat Habermas Ende der 80er Jahre als eine Zwischenform auf diesem Wege den 
Westdeutschen erneut Dolf Stembergers 1979 geprâgte Hberalkonservative Formel vom 
"Verfassungspatriotismus'' empfohlen 15

Nun làBt ja eine These aus einer linkshegelianischen Schule selten lange auf eine 
Antwort aus einer rechtshegelianischen warten und also trat noch in den 70er Jahren die 
Schule Joachim Ritters mit mehreren Angeboten auf den Jahrmarkt der Identitàten Odo 
Marquard nahm die Herausforderung auf und unterstellte Habermas 
"Verfeindungszwang", da seine Fassung der Identitàt als "unterschiedstilgende 
Dauerverànderung ... das Bleiben, das sie braucht, aus sich heraus" verlagere.16 Vulgo, 
auch die liberale Weltrevolution produziere ihre konservativen Feinde Die Konjunktur 
der Identitàtsdiskussion habe kompensatorischen Charakter und reagiere gerade auf die 
moderne Temposteigerung des sozialen Wandels. Die dadurch ausgelôsten 
Orientierungskrisen seien aber rein kultureller Art, weil das moderne sozialtechnische 
System fur sich und fur das materielle Wohl der Menschen sorge. Marquard stellte 
Identitàt als RestgrôBe der auf den Hund gekommenen geschichtsphilosophischen 
Teleologie und der Metaphysik eines substantiellen Wesens dar, denn diese habe mit 
dem Ende Gottes ihren Grund verloren und jene habe die Heilsgeschichte nicht ersetzen 
kônnen: "Das geschichtsphilosophisch intendierte Absolute im Diesseits ist semper 
idem: tòdiich. Wer dran glaubt, muB dran glauben "17 Vielleicht hàtte ein Nachdenklicher 
hier einwerfen kônnen, daB vorzugsweise diejenigen getòtet worden waren, die nicht 
daran geglaubt hatten - aber die Perspektive der wirklichen Opfer war in der 
Identitàtsphilosophie der HJ-Generation nie so Recht in den Blick gekommen Denn 
schon waren wir bei Scheliings Identitàtsphilosophie als làcherlicher "Thathandlung ..., 
lch bin ich" zu sagen, und seiner Auffassung von der Geschichte als werdender 
Identitàt. In ihr sieht Marquard ein System des Vergessens (nàmlich der Limitierung der 
Geschichte durch die Natur) und einen "schnelle(n) Marsch in die Illusionen" 18 
SchlieBIich bleibt voin werdenden Ich und von der Geschichte nur noch das Wort 
Identitàt als "Schwund-Telos und Mini-Essenz"

Sein heiterer Beitrag enthàlt bereits aile Grundgedanken der sog 
Kompensationstheorie, mit der Marquard dann 10 Jahre spàter allen Ernstes die

15 Dolf Stemberger: XXX; vgl Jürgen Habermas: XXX
16 Marquard, Schwundtelos und Mini-Essenz, S. 352
l7Ebenda, S. 361
lsEbenda, S 366 f
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Unvermeidlichkeit der Geisteswissenschaften motivieren sollte 19 20 Hinzukommen muBte 
nur noch dieser Ernst und ein Inhalt, und den hatte 1976 schon Hermann Lübbe 
bereitgestellt Beispielgebend fur die historisch arbeitenden Geisteswissenschaften lehrte 
er die "Identitàtspràsentationsfunktion der Historié"211 Der Mensch kann sich seine 
Existenz nicht aussuchen, sondem er ist in Geschichten verstrickt, die sich - notabene 
“45 - zu seinem Willen zufallig verhalten. Je schneller sich der Fortschritt des technisch- 
ôkonomischen Systems in der Moderne bewegt und ihn mit einem sich beschleunigenden 
Vertrautheitsschwund gegenüber seiner natiirlichen, sozialen und kulturellen Umwelt 
bedroht, desto mehr ist er fiir seine Orientierung auf diese seine Geschichten als 
ldentitâtskrücke verwiesen lnsofem ist "der professionellen Historiographie ... die 
Aufgabe zuzuschreiben, historische Kenntnisse bereitzustellen, die es erlauben, eigene 
und fremde Identitât zu vergegenwârtigen"21. Diese Aufgabe erlischt, wenn das 
Systemvertrauen grôBer ist und mehr Identitât verspricht, als die Vergegenwàrtigung der 
eigenen Geschichtsverstrickung So hat Liibbe die Verdràngungsthese der Mitscherlichs 
angegriffen und das "kommunikative Beschweigen der Vergangenheit" durch die 
mitlebenden Generationen des Dritten Reichs in der Aufbauphase der Bundesrepublik 
geradezu als eine wesentliche Bedingung ihrer Demokratiegriindung gepriesen 22 Die 
identitâtsstiftende Historic will also mit Sinn fur hôhere Zwecke getan sein: wenn die 
Geschichtsverstrickung innere Gràben aufreissen wtirde und der Konsens aus dem 
Fortschritt kommt, soli man sie besser ruhen lassen; wenn der Fortschritt aber den Sinn 
nimmt und selbst Gràben aufreiBt, so wàchst Konsens aus der Vergegenwàrtigung jener 
Geschichten, die das Eigene vom Fremden trennen. DaB das die klassische Aufgabe der 
Nationalgeschichte ist, ist so selbstverstàndlich, daB es kommunikativ beschwiegen 
werden konnte

,9Odo Marquard: Über die Unvermeidlichkeit der Geisteswissenschaften, in: ders 
Apologie des Zufalligen. Philosophische Studien, Stuttgart 1986, S 98-116 
(Erôffnungsrede der WRK-Jahrestagung 1985 in Bamberg); vgl. auch ders.: 
Kompensation Überlegungen zu einer Verlaufsftgur geschichtlicher Prozesse, in ders.: 
Aesthetica und Anaesthetica. Philosophische Überlegungen, Paderbom u.a 1989, S 64 
ff. Zur Kritik vgl. Ruth und Dieter Groh Zur Entstehung und Funktion der 
Kompensationsthese, in: diess.: Weltbild und Naturaneignung. Zur Kulturgeschichte der 
Natur, Frankfurt/M. 1991, S 150-170 (mit weit. Lit.)
20 Hermann Lübbe: Zur Identitâtspràsentationsfunktion der Historié, in: 
Marquard/Stierle (Hg.), S. 277-292; vgl in einem weiteren Zusammenhang ders 
GeschichtsbegrifFund Geschichtsinteresse. Analytik und Pragmatik der Historié, Basel, 
Stuttgart 1977, S. 90 ff., 145 ff., 168 ff
21 Lübbe, Identitàtsprâsentationsfunktion, S 290
22 ders.: Der Nationalsozialismus im politischen BewuBtsein der Gegenwart, in: Martin 
Broszatu a (Hg ): Deutschlands Weg in die Diktatur, Berlin 1983, S. 329-349
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Als das neokonservative Projekt einer nationalen Identitatsstiftung der BRD durch 
die Proklamierung einer geistig-moralischen Wende in seine Reaiisierungsphase getreten 
war, hat es ein anderer unter seinen Beratern, Michael SUirmer, deutlicher gesagt. "Der 
Pluralisms der Werte und lnteressen ... treibt friiher oder spàter zum sozialen 
Bürgerkrieg wie am Ende der Weimarer Republik," formulierte er 198321 Drei Jahre 
spàter verdeutlichte er seine Perspektive auf eine Geschichtspolitik: 
"Orientierungsverlust und Identitàtssuche sind Geschwister. Wer aber meint, daB ailes 
dies auf Politik und Zukunft keine Wirkung habe, der ignoriert, daB in geschichtslosem 
Land die Zukunft gewinnt, wer die Erinnerung fiillt, die Begriffe pràgt und die 
Vergangenheit deutet"23 24 Dazwischen lag jenes 1984, fur das George Orwell einst als 
geschichtspolitische Losung des Totalitarismus angedroht hatte: "Who controls the past, 
controls the future!"25

Zwischenbilanz: Psychosoziale Identitat ist also ein Konstrukt aus der Mitte des 
20 Jahrhunderts, um angesichts zunehmender und diskontinuierlicher Vergesellschaftung 
des Menschen seine lebensgeschichtliche Kontinuitât zu BewuBtsein zu bringen und 
bewuBt zu balancieren, wenn schon nicht steuern zu kônnen Die westdeutsche 
Rezeption nimmt auf der einen Seite dieses Projekt der Massenindividualisierung auf 
und versetzt es auf der anderen Seite in einen spezifischen kollektiven Zusammenhang, 
nâmlich (1) den Kontinuitàtsbruch von 1945 und die Verantwortung fur das Dritte Reich 
sowie (2) das Schwinden verbindlicher kollektiver Bezugshorizonte, insbesondere den 
Abbruch einer haltfesten nationalen Tradition, aber auch die Erosion wertvermittelnder 
Lebenswelten durch die besondere Dynamik des technisch-ôkonomischen Systems. 
Beide Projekte philosophischer Politik leiden an ihren gemeinsamen Voraussetzungen, 
namlich die Bundesrepublik für prototypisch fur globale Vergesellschaftstendenzen zu 
halten und die Leistungsfâhigkeit des BewuBtseins zu überschâtzen - in der Aufklarung 
und lndividualisierung der Massen macht die Linke in der Folge wenig Fortschritte, 
wàhrend sich die Rechte bei der Inszenierung eines cleanen Patriotismus in Deutschland 
in den Angeln des nationalen UnbewuBtseins verfangt

1st uns aber auf unserem Weg von der Leerstelle der amerikanischen Rollentheorie 
nach Frankfurt und von da zur Kompensation der Modernisierungsverluste durch

23 Michael Stùrmer: XXX
24 Michael Sturmer XXX
25 So jedenfalls erinnert Howard Zinn (Failure to Quit Reflections of an Optimistic 
Historian, Monroe Ma. 1993, S 10) in einem Interview ein zentrales Zitat seines 
Lieblingsautors Orwell, das in meiner Ausage von "1984" nicht zu finden ist, aber gut als 
Maxime der Umschreibe- und Vergessenspraktiken des Wahrheitsministeriums von 
Ozeanien dienen konnte (XXX)
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nationale Àsthetik auch nichts wesentliches entschlüpft? Hat es weder in Europa vor 
den sechziger Jahren noch danach im globalen Horizont eine erwàhnenswerte 
Thematisierung kollektiver Identitàt gegeben? Ein wenig Limsicht lohnt.
Begriffsgeschichtlich - und das heilît bei einem "konnotativen Stereotyp" oder 
Plastikwort auch wortgeschichtlich - führen midi die Spuren kollektiver Identitàt in die 
20er Jahre, zu einem deutschen Juristen, einem ungarischen Literaturkritiker, einem 
englischen Schriftsteller, einem òsterreichischen Arzt und zu einem franzòsischen 
Soziologen

III Deniokratische Diktatur

Der Jurist ist Carl Schmitt, wohl der einfluBreichste deutsche Rechts- und 
Politiktheoretiker der 20er und 30er Jahre (nachmals allgemein als "Kronjurist des 
Dritten Reiches" bezeichnet), der im Alter eine auBerordentliche Faszination auf die 
verschwiegene Seite der westdeutschen Geistesgeschichte ausgeübt hat.26 Carl Schmitt 
erzielte seine Wirkung durch eine Neuprâgung der politischen Begriffe "im Kampf mit 
Weimar - Genf - Versailles",27 d.h. gegen liberale Demokratie, Weltbürgertum und den 
Westen Zu seinen frtihesten Pràgungen in diesem Kampf gehort 1922 in seiner Schrift 
"Politische Théologie" die Definition eines antiliberalen Begriffs von Demokratie als 
"Identitàt der Regierenden und Regierten", den er in der Folge in eine Kritik des 
Parlamentarismus ausweitet, mit einem existentialistischen Begriff des Politischen 
(nàmlich als Unterscheidung von Freund und Feind) unterfàngt und in seiner 
Verfassungslehre von 1928 systematisiert28 * * * 32 Er gewinnt diesen Begriff aus einer

26 Vgl. Dirk van Laak Gespràche in der Sicherheit des Sclvweigens Carl Schmitt in der 
politischen Geistesgeschichte der frühen Bundesrepublik, Berlin 1993, Reinhard 
Mehring: Carl Schmitt zur Einführung, Hamburg 1992 (dort weitere Lit.)
27 Vgl seine Aufsatzsammlung Carl Schmitt: Positionen und Begriffe im Kampf mit 
Weimar - Genf -Versailles 1923-1939, (1940) Neudruck Berlin 1988
28 Carl Schmitt: Politische Théologie Vier Kapitel zur Lehre von der Souverànitàt
(1922), 6. Aufl Berlin 1993, S 45; ders.: Die geistesgeschichtliche Lage des heutigen
Parlamentarismus, (1923) 3. Aufl Berlin 1961, S. 13 f f  ("Zur Demokratie gehort also
notwendig erstens Homogenitât und zweitens - notigenfalls - die Ausscheidung oder 
Vemichtung des Heterogenen "); ders.: Der Begriff des Politischen Text von 1932 mit 
einem Vorwort und drei Corollarien, Berlin 1963 (erste Variante 1927); ders : 
Verfassungslehre, (1928) 8.Aufl. Berlin 1993, S 204-208, 214 fi, 223-238. Zum 
folgenden vgl Wolfgang Manti; Representation und Identitàt. Demokratie im Konflikt 
Ein Beitrag zur modernen Staatsformenlehre, Wien, New York 1975. S. 107-148 (hier S 
140 Anm. die altere Lit ), der auch S. 110 auf eine vorgàngige, aber von Schmitt offenbar 
nicht reziperte Begriffspràgung zur demokratischen Identitàt bei Dietrich Schindler: 
Über die Bildung des Staatswillens in der Demokratie, (Habit ) Zünch 1921, S 28-30
32
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eigenwilligen Interpretation der volonté générale bei Rousseau29 und bezieht sich fïir die 
damais noch ungewohnliche Wortprâgung auf die logischen Untersuchungen von 
Husserl, wo es heiDt "Gleichheit ist das Verliàltnis der Gegenstânde, welche ein und 
derselben species unterstehen 1st es nicht mehr erlaubt, von der Identitât der species zu 
sprechen, von der Hinsicht, in welcher die Gleichheit start hat, so verliert auch die Rede 
von der Gleichheit ihren Boden "30 Dieser Satz wird nun in die protovolkische Semantik 
verdeutscht: aus den Gegenstânden werden Menschen, aus der Identitât der Objekte 
wird die Homogenitat des Volkes und aus der species wird eine Art. Deren 
Gleichartigkeit, die fünf Jahre spàter auch die Ideine Silbenverstellung zur Artgleichheit 
erlaubt, konstituiert sich - in der nun hereingetragenen Welt souveràner Staaten - durch 
ihre Difïerenz gegenüber anderen Arten, ist dort also wesentlich gepràgt als politische 
Einheit und durch ihr existentiell-dezisionistisches Vermògen, Freund und Feind zu 
unterscheiden Demgegenüber treten alle innere Pluralitât und aile âuBere Gemeinsamkeit, 
d.h. KompromiB und Menschenrechte zurück lm Ergebnis wird Demokratie als polarer 
Gegensatzzu Liberalismus, Parlamentarismus und Verstândigung in ihrer Nachbarschaft 
zur Diktatur entschleiert, wenn nur gesichert ist, daB der die politische Einheit führende 
Diktator Fleisch vom Fleisch der substantiellen Homogenitat des Volkes ist 31

Cari Schmitt hielt eine moderne Diktatur nur auf demokratischer Grundlage fur 
môglich und die rechtliche Ausgrenzung der Fremdvôlkischen fur ihre erste Konsequenz 
Viete Zeitgenossen aber sahen nur die süfFige Formel von der demokratischen Identitât 
der Regierenden und der Regierten und haben sie alsbald benutzt, auch wenn sie, wie 
Hans Kelsen oder Gerhard Leibholz32, der Schmittschen Politik, die alsbald Hindenburg * 29 30 31 32

hinweist.
29 Jean-Jacques Rousseau: Der Gesellschaftsvertrag oder die Grundsâtze des 
Staatsrechtes, Stuttgart 1963 (franz 1762), bes. II, 111,15, IV 1,2. vgl. z.B. Schmitt, 
Verfassungslehre, S. 235 "Demokratie setzt im Ganzen und in jeder Einzelheit ihrer 
politischen Existenz ein in sich gleichartiges Volk voraus, das den Willen zur politischen 
Existenz hat Unter dieser Voraussetzung ist es durchaus richtig, wenn Rousseau sagt, 
daB, was das Volk will, immer gut ist. Ein solcher Satz ist richtig, nicht aus einer Norm 
heraus, sondent aus dent homogenen Sein eines Volkes"
30 Edmund Husserl: Logische Untersuchungen, Bd II, 2, S. 112 (XXX), vgl. Schmitt, 
ebenda, S. 235 f.
31 Ebenda, S. 236 f.
32 Hans Kelsen: Wesen und Wert der Demokratie, 2. Aufl. XXX 1929, S. 14: 
"Demokratie bedeutet Identitât von Führer und Geführten, von Subjekt und Objekt der 
Herrschaft, bedeutet Herrschaft des Volkes über das Volk". Widerspruch gegen Schmitts 
und Kelsens Identitàtsformel und ihr Homogenitàtsimplikat erhob damais hingegen 
Ferdinand Tonnies. Demokratie und Parlamentarismus, in: Schmollers Jb. 51 1 (1927) S. 
173-216, bes. S 175. Zu Leibholz vgl. Manti, S. 149-198.
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als Hüler der Verfassung und dann Hitler als Schützer des Rechts verherrlichte, direkt 
entgegenstanden oder ihre Opfer wurden. Das Dritte Reich hat aus der substantiellen 
Homogenitàt des Volkes und seiner Souverànitat zur Unterscheidung von Freund und 
Feind in den Nümberger Rassegesetzen die schlimmsten Entrechtungen gefolgert. In den 
Rassehierarchien seines KZ- und Vemichtungskosmos wurde jegliche menschliche und 
rechtiiche Komplexitât und Subjektivitât durch die Aufpràgung der Abzeichen des 
Nicht-Identischen, den Judenstern oder das Ostarbeiter-Abzeichen, vemeint und mithin 
auch den widerstrebendsten der wenigen Überlebenden ihre ethnische Herkunft als 
Restidentitàt in den Leib geschrieben. Es verwundert nicht, daB Schmitt heute als 
politischer Klassiker von den Theoretikem des europâischen Rechtsradikalismus in 
Anspruch genommen wird,33

Gleichwohl stand Schmitts Identitâts-Formel aber auch bei der Verfassungsgebung 
der DDR Pate. Der damais führende ostdeutsche Verfassungsrechtler Alfons Steiniger34 
hat 1949 das Blocksystem der DDR mit dieser Formel gerechtfertigt und zwar als einen 
Schritt von der liberalen Representation und Rechtsstaatlichkeit zur Demokratie. 
Dadurch, daB der Block der Parteien nicht nur im Parlament repràsentiert sei, sondem 
auch proportional die Regierung stelle und der Austritt aus diesem Block 
verfassungswidrig sei, werde das Volk in der ganzen Breite seiner inneren Unterschiede 
an der Austibung seiner Souverànitat beteiligt. Auf der anderen Seite verlange das 
Identitatsprinzip, daB die Regierung apriori auf das Staatsziel einer zunehmenden 
Homogenisierung des Volkes festgelegt werde, diesmal im Sinne einer weitergehenden 
Egalisierung seiner sozialen Unterschiede.

Als nach 1968 die westdeutsche Linke den Marsch durch die Institutionen zu 
deren Demokratisierung antrat, trat prompt der Begriff einer "identitàren Demokratie" 
wieder auf.35 Die Mitbestimmungsrechte in Wirtschaft und Wissenschaft, in Kirchen 
und Kommunen wurden damais in spontanten Initiativen und praktischen 
Zusammenhàngen eingefordert. Ihre ideologische Legitimierung konnte aber anscheinend 
im Überlieferungsgut anti-liberaler Argumente den Rekurs auf die Identitât und

33 Vgl. z.B. Iring Fetscher (Hg.): Neokonservative und 'Neue Redite'. Der Angriff gegen 
Sozialstaatund liberale Demokratie in den Vereinigten Staaten, Westeuropaund der 
Bundesrepublik, München 1983; Martina Kirfel u Walter Oswalt (Hg.): Die Rückkehr 
der Führer. Modemisierter Rechtsradikalismus in Westeuropa, Wien, Zürich 2. Aufl. 
1991; Walter Laqueur: Der Schoss ist fruchtbar noch. Der militante Nationalisms der 
russischen Rechten, München 1993, S. 184.
34 Alfons Steiniger: Das Blocksystem, Berlin (DDR) 1949
35 Vgl. z.B. selbst Helga Grebing: Volksrepràsentation und identitàre Demokratie, in: 
XXX (1972); im Übrigen Mantl, S. 202 ff
34
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Homogenitât der Regierenden und Regierten aus Schmitt'scher Tradition nicht 
vermeiden, weil der wiederentdeckte Marxismus es versàumt hatte, eine eigene Lehre 
politischer Demokratie hervorzubringen

IV Zugerechnetes BewuBtsein

1923 erschien eine Schrift, der eine àhnlich lange und überraschende 
Wirkungsgeschichte beschieden sein sollte: Die Aufsatzsammlung "Geschichte und 
KiassenbewuBtsein" von Georg Lukâcs36, der aus dem groBbürgerlichen Verdienstadel 
stammend sich nach literatursoziologischen Studien in Deutschland 1918 der ungarischen 
KP angeschlossen und ihr wàhrend der Ràteherrschaft des folgenden Jahres als 
Unterrichtsminister und Politruk gedient hatte Jetzt lebte er als Emigrant in Wien und 
galt innerhalb der kommunistischen Bewegung als Linksradikaler. Spâter erwarb er sich 
zweifelnaften Ruhm als einer der Erfïnder der stalinistischen Kunst- und Literaturtheorie 
des "sozialistischen Realismus” und auch dadurch, dali er der Kommunistischen Partei 
die Treue hielt, obwohl sie in gewissen Abstànden seine Thesen und Handlungen aufs 
Kom nahm und er sich in mehreren Welien der Selbstkritik von sich selbst distanzieren 
mufite 37 Berühmtheit erreichte "Geschichte und KiassenbewuBtsein" auBer durch die 
Wiedereinführung des Entfremdungsbegriffs in den Marxismus vor allem durch die 
Übertragung der spekulativen Identifizierung von Subjekt und Objekt in Hegels Jenaer 
BewuBtseinsphilosophie auf den real-geschichtlichen ProzeB, "der darin kulminiert, daB 
das Proletariat in seinem KiassenbewuBtsein diese Stufe - identisches Subjekt-Objekt der 
Geschichte werdend - verwirklicht"38.

Unverkennbar ist auch Lukâcs' Schrift eine politische Théologie': das Proletariat

36 Georg Lukâcs: Geschichte und KiassenbewuBtsein. Studien über marxistische 
Dialektik, (zuerst Berlin 1923), Werke Bd. 2. Neuwied 1968, hier nach der 
Sonderausgabe Neuwied 1970
37 Vgl. Antonia Grunenberg: Bürger und Revolutionàr Georg Lukâcs 1918-1928, Kôln, 
Frankfurt/M 1976; Istvan Hermann: Georg Lukâcs. Sein Leben und Wirken, Wien,
Kôln, Graz 1986; Arpad Kadarkay: Georg Lukâcs. Life, Thought and Politics, Oxford 
1991, XXX
38 So die Selbstinterpretation im Vorwort von 1967 in Lukâcs, op cit., S. 24 Der 
Identitàtsbegriff ist aber auch in der ursprùnglichen Schrift vielfach nachweisbar, 
teilweise als "Einheit" oder "Gleichzeitigkeit" von Subjekt und Objekt wie S 57oder
S.86 f., teilweise direkt - allerdings in weniger bündigen Formulierungen - S 228 f . , 252 
f., 349 oder S. 267, wo es in wahrlich Schelling schen Formulierungen heiBt: ".. die 
dialektische Méthode als Méthode der Geschichte ist jener Klasse vorbehalten geblieben, 
die das identische Subjekt-Objekt, das Subjekt der Tathandlung, das "Wir" der Genesis 
von ihrem Lebensgrund aus in sich selbst zu entdecken befâhigt war: dem Proletariate"
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wird durchgângig mit eschatologischen Metaphern39 verziert und schlieBlich wird die 
Rolle der engagierten Intellektuellen als seine Priester nahegelegt. Als objektives Produkt 
der Geschichte ist nàmlich das Proletariat als letzte Klasse in seiner Subjektivitàt 
beschâdigt, - d.h es denkt verkehrt, partikularistisch, unmittelbar, hat nur eine dunkle 
Intentionalitàt40 41, aber kein klares BewuBtsein der gesellschaftlichen Totalitât und 
Perspektiven, zugleich ist es aber bemfen, den Klassencharakter der Gesellschaft 
revolutionàr zu überwinden Deshalb muB sein KlassenbewuBtsein ihm "zugerechnet" 
4lwerden, nàmlich durch die besserwissenden Bildungsbürger, die für die 
kommunistische Sache - die unbewuBte Hoffnung des Proletariats - Partei ergriffen und 
in seinen revolutionàren Organen, den Ràten, die ideologische Führung übemommen 
haben Die Parteifunktionâre des Kommunismus haben sich diesen Anspruch der 
Intellektuellen, im direkten Kontakt mit dem Proletariat zum Geburtshelfer seiner 
revolutionàren Identitàt zu werden, nicht gefallen lassen und seine Vertreter immer 
wieder diszipliniert: Nach mehrfachem Widerruf42 hat Lukâcs schlieBlich mit 82 Jahren 
dafür eine angemessene Lôsung gefunden: 1967 lieB er seine Schrift wiedererscheinen, 
aber er gab ihr ein Vorwort mit, in dem er seine proletarische ldentitâtskonstruktion mit 
weiser Altersironie als ein "Überhegeln Hegels" karikierte43

Zwischenzeitlich war der messianische IdentitatsbegrifT von Lukâcs Heidelberger 
Jugendfreund Ernst Bloch hochgehalten worden ln der amerikanischen Emigration war 
das weniger gefahrlich als in der russischen, denn die Russen, die Hegel im Krieg als 
reaktionàren Ideologen des preuBischen Feudalismus enttarnt hatten, miBtrauten dem 
philosophischen Gehabe der westlichen Marxisten und ihrem Anspruch, die 
Entfremdung aufzuheben und ihr KlassenbewuBtsein gegen die Moskauer Führung 
auszuspielen Bloch plazierte das Ketzersymbol in seinem in den USA geschriebenen 
und dann in seiner Zeit als Leipziger Starphilosoph erschienenen Hauptwerk "Das 
Prinzip Hoffnung" an perspektivischer Stelle Er überschrieb nàmlich den fünften und 
letzten Teil dieses Werkes, in dem das künftige Ziel tàtiger revolutionàreer Hoffnung 
bezeichnet wird und das mit der Sehnsucht nach einer Heimat der Zukunft endet, mit

3939 z.B. ebenda S 154, wo auf einer Seite von der "geschichtlichen Sendung" des 
Proletariats, vom "Schicksal der Revolution", vom "letzten KlassenbewuBtsein in der 
Geschichte der Menschheit" und von der "Enthüllung des Wesens der Gesellschaft" 
gesprochen wird. Vgl. auch S. 91, wo das "Endziel" als eine Beziehung zum Ganzen 
gefaBt wird oder S. 129, wo vom "Berufensein" einer Klasse gesprochen wird
40 Ebenda, S. 160
41 Ebenda, S 126
42 vgl Grunenberg, S 241 ff
43 Ebenda, S. 25 Etwas weiter gesteht S 42 der alte Lukâcs, daB sein berühmtes 
Jugendwerk ihm "vollig fremd" geworden sei
36
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"Identitât" 44 Als er 1949 nach Leipzig gekommen war, hatte er noch ein anderes 
Manuskript von Erlàuterungen zu Hegel mitgebracht, das er 1951 unter dem Titel 
"Subjekt-Objekt" erscheinen liefi und in dem er sich positiv auf Lukâcs' bezog.45 Aber 
1951 war Lukâcs bereits wieder gestürzt worden und als er 1956 wâhrend des 
ungarischen Volksaufstands in das Kabinett Imre Nagy eintrat, liefîen die Sowjets nach 
einjâhriger Deportation zwar den Rentner überleben. Aber im Frontstaat DDR wurde 
nun mit der Hegelei aufgerâumt. Lukâcs kam fur einige Jahre auf den Index Bloch, gerade 
erst mit dem Nationalpreis ausgezeichnet, verlor seinen Lehrstuhl Und die Deutsche 
Zeitschrift fur Philosophie, die eine internationale Diskussion über die Hegelsche 
Grundlegung des Marxismus veranstaltet hatte, verlor ihren Redakteur Wolfgang Harich, 
der als konspirativer Staatsfeind 1957 für 10 Jahre ins Zuchthaus kam.46

44 Ernst Bloch: Das Prinzip Hoffnung, Bd. 3 (geschrieben in USA 1938-1947, 
durchgesehen 1953 und 1959, zuerst 1959) Frankfurt 1985, S 1087
45 Ernst Bloch: Subjekt-Objekt. Erlàuterungen zu Hegel, (erweiterte Ausg. zuerst 1962) 
Frankfurt/M 1972, S. 51
46 Vgl. Predag Vranicki: Geschichte des Marxismus, Bd. 2, Frankfurt/M. 1974, S. 688 ff; 
die Diskussion in der Deutschen Zeitschrift fur Philosophie begann mit einem 
hyperdokrinâren Kampagnenartikel von Rugard Otto Gropp: Die marxistische 
dialektische Méthode und ihr Gegensatz zur idealistischen Dialektik Hegel s, in: DZfPh 2
(1954) S. 69-112, 344-383 der im Kern S: 89-99 eine Attacke gegen die "Entstellungen" 
von Auguste Comu (Karl Marx und die Entwicklung des modemen Denkens, Berlin 
1950), Georg Lukâcs (Der junge Hegel, Zürich, Wien 1948), Ernst Bloch (Subjekt- 
Objekt) und Friedrich Behrens (Artikel zu ôknomischen Auffassungen bei Hegel und 
beim jungen Marx) enthielt. Darauf antwortete die Redaktion nicht nur mit der 
Weiterverôffentlichung mehrerer Artikel Lukâcs' in jedem Jahrgang, sondem auch mit 
der Einladung zu einer umfassenden innermarxistischen Diskussion (S 642 f  ), der 
Cornu, Berlin (S. 894 ff ), Behrens, Leipzig (S 896 ff ), Wolfgang Schubardt, Berlin (3
(1955) S. 74 ff.), Erhard Albrecht, Greifswald (S. 225 ff.), Wolfgang Mônke, Berlin (S. 
235 ff.), die Kommission für Kritik (sic!) des Arbeitskreises franzôsischer 
kommunistischer Philosophen, (S. 347 ff. Der Beitrag begann mit dem Shdanow-Zitat 
"Das Problem Hegel ist schon seit langem gelôst" und endete mit der Qualifizierung einer 
Rückkehr zu Hegel als "Revisionismus faschistischen Charakters"), Josef Schleifstein, 
Leipzig (S. 711 ff.), Helmut Seidel und Klaus Gabier, Moskau (4 (1956) S 206 ff.), 
Joachim Hôppner, Leipzig (S. 288 ff ), Iring Fetscher, Tübingen (S. 310 ff.) und Jurgen 
Kuczynski, Berlin (S. 315 ff., der zwei Paragraphen aus Hegels Rechtsphilosophie zur 
Arbeit offenbarzur Autopsie übersandte undjeden einen marxistischen "Jàmmerling" 
nannte, der furchte, das "Genie Marx" konnte unter der Anerkenntnis der "GrôBe 
Hegels" leiden.) Folge leisteten. Nach der Verhaftung Harichs entstand dann eine Lücke 
und eine neue Redaktion stellte sich im Januar 1957 mit einem improvisierten 
Doppelheft vor, das mit einem Référât Walter Ulbrichts vor dem 30 Plenum des ZK der 
SED über den "Kampf an der philosophischen Front" (mit wüsten Verleumdungen
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1967 war "Geschichte und Klassenkampf wieder in der Diskussion, im Osten wie 
im Westen. In der CSSR beeinfluBte es die Philosophie von Karel Kosik, die zu den 
Wegbereitem des Prager Friihlings gehorte47 In der Bundesrepublik kursierten 
Raubdrucke unter den linken Studenten, die nach einer revolutionàren Rolle der 
Intellektuellen bei der Überwindung der Entfremdung und nach einem Zugang zum 
Proletariat suchten. Bald erschien auch eine Neuauflage des Textes, die nun in viele 
Sprachen übersetzt wurde. In Frankfurt wurde die Diskussion seit 1923 
zusammengetragen und die Führer des SDS und die Jugend der Frankfurter Schule 
führten sie weiter48; ein Exilungar trug sie nach England, wo sich Zelebritâten wie Eric 
Hobsbawm, Tom Bottomore und Arnold Hauser an ihr beteiligten49, usw., usw. ...

Ich breche hier diese andere Spur des Umschlags des Identitàtsbegriffs ins 
Koilektive und in seine Konjunktur seit den 70er Jahren ab Für Lukacs wie Schmitt50 
war die Konstruktion einer objektiven kollektiven Identitat ein entscheidendes Vehikel 
zur Ideologisierung der Politik geworden, urn die Massen für eine revolutionàr- 
diktatorische Perspektive zu vereinnahmen, ohne ihnen in ihrer empirischen 
Subjektivitat eine Stimme zu geben. Diese Konstruktionen verdanken sich der in den 
frühen 20er Jahren aufsteigenden Welle politischer Théologie51 und beglaubigen sich

Harichs) nebst Gefolgschaftsleistung durch Kurt Hager begann und mit orthodoxen 
Beitrâgen zu Hegel-Marx-Frage u.a. von Togliani und Gropp endete.
47 Vgl. Vranicki, op. cit., S. 766 f.
48 Geschichte und KlassenbewuBtsein heute. Bd 1 Eine Diskussion von 1969 (mit 
Beitrâgen von Furio Cerutti, Detlev Claussen, Hans-Jürgen Krahl, Oskar Negt, Alfred 
Schmidt), Bd. 2 Beitràge 1923-1969 (mit Beitrâgen von Ernst Bloch, Antonio Gramsci, 
Jürgen Habermas u.a ), (zuerst 1971) Frankfurt/M. 2 Aufl. 1977; Vgl. auch die Festgabe 
des Luchterhand-Verlages: Goethepreis '70 - Georg Lukacs, Neuwied u. Berlin 1970 und 
darin z.B S. 25 ff. die "Thesen zum allgemeinen Verhâltnis von wissenschaftlicher 
Intelligenz und proletarischem KlassenbewuBtsein" von des fruhverstorbenen Jungstars 
der Frankfurter Linken Hans-Jürgen Krahl.
49 Istvan Meszaros (Hg.): Aspekte von Geschichte und KlassenbewuBtsein, München 
1972. Hier wâre nun auf die schon lànger anhaltende Auseinandersetzung des 
franzòsischen marxistischen oder marxisierenden Existentialismus etwa bei Merleau- 
Ponty oder Sartre mit Lukacs's und anderen Identitàtskonstruktionen (positiv zu
Geschichte und Klassenkampf, negativ zu seinen spâteren Werken) einzugehen, vgl 

dazu Mackenzie, op. cit., S. 73 ff
50 Zu ihren diskursiven Beziehungen vgl. Manfred Lauermann: Georg Lukacs und Carl 
Schmitt - eine Diskursüberschneidung, in: Werner Jung (Hg ): Diskursüberschneidungen 
Georg Lukacs und andere Akten des Internationales Georg Lukacs-Symposium 
"Perspektiven der Forschung" Essen 1989, Jb. für Internationale Germanistik, Reihe A 
Kongressberichte, Bd. 35 (Bern u.a. 1993), S. 71-86 (mit neuerer Lit. S. 162-165)
51 Vgl. dazu Norbert Bolz: Auszug aus der entzauberten Welt Philosophischer 
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durch fragwürdige, aber faszinierende kollektivìstische Uminterpretationen der 
klassischen Philosophie, indetti sìe einen logischerkenntnistheoretisch definierten 
IdentitatsbegrifTin die Politik ubertragen und mit existentieller Totalitat aufladen.

V Identikit von oben

Zuriick in die Zukunft 1932 erschien ein utopischer Roman voli schwarzen 
Humors von Aldous Huxley, deraus einer der bedeutendsten Biologenfamilien Englands 
stammte und dessen Bruder der erste Direktor der Weltkulturorganisation UNESCO 
wurde. Mit allein in Deutschland 1,6 Mill Exemplaren ist "Schone neue Welt" 
vermutlich die verbreitetste Utopie Uberhaupt.52 Huxley's Handlung spielt in einer der 
10 Provinzen des Weltstaats im Jahre 632 nach Ford, der nach einer Weltkatastrophe 
zum Gott einer gentechnologischen Wachstumsgesellschaft ausgerufen wurde; in 
Erinnerung an dessen TinLizzy, mit der das begründet wurde, was progressive 
Òkonomen heute "Fordismus" nennen53 und was die Stabilisierung des Kapitalismus 
durch Massenkonsum meint, bekreuzigt man sich mit einem T über dem Bauch Die 
Zeitstrecke war zu lang gegriffen, denn 1957, als Huxley in einem Nachfolgeessay

Extremismus zwischen den Weitkriegen, München 1989
52 Aldous Huxley: Brave New World, (zuerst 1932), hier nach der 25. Taschenbuchaufl 
Harmondsworth 1974 Eine erste deutsche Version "Welt -wohin?" von Herberth E 
Herlitschka erschien 1932, eine zweite "Wackere neue Welt" mit einem Vorwort des 
Verf. 1950, einedritte "Schone neue Welt" 1981 liegt der letzten Ausgabe Frankfurt 
1993 (1,6 Mio Exemplare) zugrunde. Der Ubersetzer hat die Handlung von London 
nach Berlin (mit Ausflügen u.a. nach Schulpforta und Apolda) verlegt. Brave New World 
setzt die mit Jewgenij Samjatins "Wir" (1924) begonnene schwarze Serie der Utopien 
des 20.Jahrhunderts fort, die sich zunachst als Antwort auf die Woge 
wissenschaftsglàubiger Utopien in den ersten Dekaden des 20. Jhds. und insbesondere 
auf die Uber hundert Bucher H. G Wells (und dabei insbesondere auf sein "Men Like 
Gods" von 1923) verstehen Zur Werkgeschichte und Interpretation vgl. Robert S.
Baker: Brave New World History, Science, and Dystopia, Boston 1990; Richard Saage: 
Politische Utopien der Neuzeit, Darmstadt 1991, S. 264-294
53 Vgl. z.B. aktuell Joachim Hirsch u. Roland Roth: Das neue Gesicht des Kapitalismus. 
Vom Fordismus zum Post-Fordismus, Hamburg 1986; Elmar Altvater: Die Zukunft des 
Marktes. Ein Essay Uber die Regulation von Geld und Natur nach dm Scheitem des real 
existierenden Sozialismus', Münster 1991, S 42 ff ; Robert Kurz: Der Kollaps der 
Modernisierung Vom Zusammenbruch des Kasernensoziaiismus zur Krise der 
Weltokonomie, Frankfurt/M. 1991, S. 276 f.; beillaufig taucht der BegrifT auch auf in der 
empirischeren Vergleichsstudie Jakob Juchler: Ende des Sozialismus, Triumph des 
Kapitalismus Eine vergleichende Studie modemer Gesellschaftssysteme, Zurich 1992,
S. 274
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"Brave New World Revisited"54 den Erfolg seiner Vorhersagen überprüfte, schien ihm 
das meiste schon virtuell pràsent

Der Weltstaat hat die Familie, die Religion, das Gefuhl und die Geschichte 
abgeschafft; er reprâsentiert Modemisierung in extremis: die Wegwerf- und
Wachstumsgesellschaft, in der aile aufs Kaufen dressiert werden, der Drogenkonsum, die 
Jugend bis zum Tode und die Promiskuitàt sind zur Pflicht geworden, ailes ist auf 
Konsum und Glück programmiert Der Kern aber besteht in der Produktion und 
Normung der Fortpflanzung aus dem Reagenzglas Selektierten nicht-sterilisierten 
Frauen werden die Eierstôcke entnommen und durch künstliche Befruchtung und 
Genteilung werden die Kinder in identischen Dutzend- bis Flundertschaften produziert, 
die sich nach entsprechender biologischer und erzieherischer Konditionierung als 
identische work-teams auf der ftir ihre Nütziichkeit entsprechenden Stufe eignen. Die 
Einschmelzung der Ethnien und Kulturen bezahlt ihren Preis in der irreversiblen 
biologischen Produktion globaler Kasten, die von alpha = elitàren lnkamationen 
instrumenteller Rationalitàt bis zu epsylon = schwarze Kretins, die nur wie 
Pawlow'sche Hunde niedere Dienste verrichten, reichen. Entscheidend an dieser 
konsequenten biologischen Flierarchisierung einer Kasten-Weltgeselischaft ist, daB aile 
darauf geeicht sind, ihren Ort in der Gesellschaft zu lieben und dort - teils durch 
Konditionierung, teils durch mediaie und pharmakologische Kompensation - glücklich zu 
sein. Am Portai der Brut- und Normungszentren des Weltstaats prangt der neue 
Sinnspruch der Welt: "Community, Identity, Stability"55.

Nachdem dieser eugenische Alptraum eines Fordismus, der als seine Infrastruktur 
ein Kastensystem staatlich festgeschriebener Kollektividentitàten reproduziert, in den 
ethnischen Hierarchien der Haftlinge in den KZ-, Fremdarbeiter- und
Kriegsgefangenenlagem des Dritten Reiches einen grausigen Vorgeschmack erhalten 
hatte, war es nach dem Zweiten Weltkrieg schwer denkbar geworden, daB sich "die 
schdne neue Welt" - obwohl die Wissenschaft immer mehr Instrumente zu ihrer 
Realisierung bereitstellte - in dieser Weise realisieren würde. Im Gegenteil: die 
traditionelien rassischen Hierarchien in den Kolonien erhielten durch die 
Befreiungsbewegungen der Dritten Welt einen StoB nach dem andem. Fur die Vordenker

54 Aldous Huxley: Brave New World Revisited, London (zuerst 1959) 1974
55 Huxley, Brave New World, S 15; in der dt. Übersetzung S. 19 ist daraus ein 
ungelenkes und verfalschendes "Gemeinschaftlichkeit, Einheitlichkeit, Bestandigkeit" 
geworden, was nicht nur allgemein den intemationalen Charakter der neuen Plastikworter 
verfehlt, sondern speziell die Bedeutung des Identitàtsbegriffs in einer multikulturellen 
Kastengesellschaft als subjektive Verinnerlichung der jeweiligen biologischen 
Programmierung und psychosozialen Konditionierung
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der Entwicklungspolitik der "einen Welt” war damit aber in den 50er und 60er Jahren das 
Problem nicht erledigt, es stellte sich nur in einer anderen, namlich territorialisierten 
Form. Eine globale Modernisierungsstrategie im Gehàuse sog. Nationalstaaten muBte mit 
dem doppelten Problem umgehen, dafi die meisten Staaten der Dritten Welt 
Zufallsrelikte des Imperialismus waren und nicht auf national-kulturellen Traditionen 
aufbauen konnten Sie bedurften der Infrastruktur einer politischen Kultur und diese 
muBte um der globalen Stabilitat willen Gemeinschaften produzieren, die sich mit dem 
Staat, in den sie geraten waren, ungeachtet der weltweiten Ungleichheit identifizierten

Die Antwort auf diese Herausforderung wurde in den 60er Jahren in einem 
Unterkomitee des Social Science Research Council der USA für vergleichende 
Politikwissenschaft gegeben, das die Begriffe politische Kultur und ldentitat 
durchsetzte. Es legte ein Forschungsprogramm über Krisen in den Entwicklungslandem 
auf, dessen erster Punkt lautete: "Die erste und grundlegendste Krise ist, ein
gemeinsames Identitatsgefuhl hervorzubringen. Das Volk in einem neuen Staat muG sein 
nationales Territorium als seine wahre Heimat erkennen und sie mtissen als Individuen 
ein Gefuhl dafür bekommen, daB ihre eigenen persônlichen Identitaten z.T. durch ihre 
Identifikation mit ihrem raumlich abgegrenzten Land bestimmt wird. In den meisten der 
neuen Staaten konkurrierten traditionale Identitatsformen wie Stamm, Kaste, Etnie und 
Sprache mit diesem Sinn fur eine grôBere nationale ldentitat "5f> Mit anderen Worten: das 
Bedürfnis nach einer nationalen ldentitat entsteht aus dem Mangel an einer nationalen 
Tradition. Geld rekrutiert Geist, jedenfalls gab es alsbald kein Halten mehr in Bezug auf 
die Erforschung politischer Kultur und ldentitat Und nach anderthalb Jahrzehnten 
schwabbte die Konjunktur auch in die Bundesrepublik56 57 und nach weiteren ftinf Jahren 
sogar in die DDR58. Das muB ich hier überspringen und lieber davor noch einmai mit der

56 Lucian Pye: Aspects of Political Development, Princeton (XXX) 1966, S. 63, zit. 
nach Mackenzie, S. 31, der in seinem Ingrimm auf den kollektiven Identitatsbegriff der 
amerikanischen Modemisierungs-und civic culture-Forschung den ganzen 
Zusammenhang aufgespiirt hat und S. 28 ff. ausführlicher entwickelt.
57 Vgl. zusammenfassend z.B, Peter Reichel: Politische Kultur in der Bundesrepublik, 
Opladen 1981. Flier S. 19 ff  auch zur Entstehung des Konzepts in der amerikanischen 
Komparatistik, wàhrend es für Deutschland schon so reifiziert ist, daB für die 
Bundesrepublik ein Ersatzsymptom fur seinen Mangel ausgemacht werden kann: an '68 
kônne man ablesen, "daB das UbermaB an Konsens - lange Zeit das hervorstechendste 
Merkmal der bundesrepublikanischen politischen Kultur - die anhaltende nationale 
Identitatsunsicherheit verdeckt, Oder doch verdecken soil. Der immer wieder 
beschworene bzw. gerühmte Konsens über die Parteigrenzen hinweg, die im Zeitalter der 
Volksparteien ohnehin kaum noch auszumachen sind, dient als Ersatz fur die fehlende 
kollektive ldentitat, ist zur bundesdeutschen Staatsrâson geworden." (S. 227 f.)
58 Vgl. Ffelmut Hanke u. Thomas Koch: Zum Problem der kulturellen ldentitat
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Frage innehalten: Hàtte man auch so weltfremd sein kônnen, eher die Staaten als die 
Volker umzubilden? In der Tat: man hatte weltfremd sein rnüssen, denn die Akzeptanz 
der Staaten war ein Gebot der globalen Stabilitât. Huxley 's Kastensystem war in eine 
Hiérarchie von Territorien transformiert, die zu Gemeinschaften umgewandelt werden 
muBten, wenn sie sich mit ihrer inferioren Stellung im WeltmaBstab emotional abfmden 
sollten. Stability, community, identity

Doch das Problem tauchte nicht nur in den ehemaligen Kolonien auf. An der Spitze 
der intemationalen Pyramide hatten sich die alten National staaten europâischen 
Mafistabs überlebt, sie waren zu klein geworden in der Konkurrenz der Mârkte und 
Màchte. Auch Europa brauchte nun eine Identiàt, wenn es in der Spitzengruppe der 
Weltgesellschaft mithalten wollte Am 14.12.1973 verabschiedeten die neun 
Regierungschefs der damais erweiterten Europâischen Gemeinschaft in Kopenhagen das 
"Dokument iiber die Europâische Identitat"59 Als inneres Substrat erinnerten die

Anregungen fur eine Diskussion, in: Weimarer Beitrage 31 (1985) S. 1237-1264 (mit 
weit. Lit). Mit diesem Leitbegriff solite im Rahmen der "Erbe und Traditi on''-Debatte 
eine Briicke zwischen dem Versuch zur Herausbildung der DDR als sozialistische 
Nation und der Anerkennung differenzierter regionaler und sozialer Überlieferungen z.B. 
im Rahmen der Volkskultur- und Lebensweise-Forschung geschlagen werden, nachdem 
er - aus den Entwicklungslandem kommend - auf einer UNESCO-Konferenz auch vom 
sowjetischen Block akzeptiert worden war (MondiaCult. Weltkonferenz der UNESCO 
iiber Kulturpolitik. Mexico 1982. Dokumente, Berlin (DDR) 1983, bes. die Deklaration 
S. 54). Vgl. Edith Brozinsky-Schwabe u Thomas Koch: Über 'kulturelle Identitat' als 
Begriff und programmati sche Forderung, in: Weimarer Beitrage 26 (1980) S 146-151; 
Edith Brozinsky-Schwabe: Biirgerliche und marxistische Konzepte der 'kulturellen 
Identitat', in: Mitteilungen aus der kulturwissenschaftlichen Forschung 14 (Berlin-DDR 
1985) S. 59-65; Thomas Koch: Kulturarbeit und Regionalitàt. Literatur und Kommentar 
zum Umgang mit dem Erbe regionaler und lokaler Kultur in der DDR, in: ebenda 16 
(1986). In dieser Bibliografie raisonné auch S. 56 ff. eine niitzliche Einfiihrung in die - 
gegeniiber dem westlichen Sprachgebrauch umgekehrte - Semantik von Erbe und 
Tradition in der DDR und ihre Varianten
59 Bull. EG 6 (1973) H. 12, S. 131-134; abgedr. bei Jurgen Schwarz (Hg): Der Aufbau 
Europas. Plane und Dokumente 1945-1980, Bonn 1980, S. 499 -502. Vgl. dazu den 
kostlichen Bericht von Gerold Schmidt, op. cit, S. 343 ff., der aus den Fehlschreibungen, 
Begriffsràtseleien und der Unterstellung einer franzòsischen Überfremdung in der 
deutschen Rezeption des Dokuments schlieBt, das damais der Identitâtsbegriff zum 
ersten Mai einer groBeren deutschen Ôffentlichkeit bekanntgeworden sei Tatsachlich 
scheint die Initiative zu dieser Erklârung jedoch von deutscher Seite ausgegangen zu sein 
Jedenfalls hat der seinerzeitige Leiter der poi. Abt. des AA, der zwischenzeitlich ins 
Bundeskanzleramt iibergewechselt war, schon ein Jahr zuvor dazu offiziòs aufgerufen. 
Vgl. Bemdt von Staden: Die Identitat der Europâischen Gemeinschaft, in: AuBenpolitik 
23 (1972) S. 505- 512.
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Regierungschefs an die Gemeinsamkeit der Zivilisation, der Werte und der lnteressen, an 
die Homogenisierung der Lebensauffassungen sowie den Willen zur europâischen 
Einigung Diese Kriterien sind freilich z.B. im Verhâltnis zu den USA wenig trennscharf 
und bedürfen schon deshalb der Prazisierung durch âuBere Abgrenzung. Die 
Regierungschefs betonten deshalb: "...die wachsende Zusammenballung von Macht und 
Verantwortung in den Hànden ganz weniger GroBmàchte verlangen, daB Europa sich 
zusammenschlieBt und mehr und mehr mil einer Stimme spricht, wenn es sich Gehòr 
verschaffen und die ihm zukommende weltpolitische Rolle spielen will "60 Fur ihre 
AuBenbeziehungen entwarfen sie in zehn Punkten ein hierarchisiertes System, das von 
"Freundschaft" bei den europâischen Partnern und "Hilfe” bei den Assoziierten der 
Gemeinschaft über "Gleichberechtigung" (mit Amerika), "Gegenseitigkeit" (Sowjet- 
Union), "Austausch" (China) bis herab zu noch gròBerer "Aufmerksamkeit", die sie den 
"weniger begünsligten Vòlkem" widmen wolle, reichte61 Insgesamt sei die europâische 
Identitàtder Gemeinschaft in der Welt ein Element des Gleichgewichts und ein Pol der 
Zusammenarbeit Community, Identity, Stability Es ist hier nicht der Ort, auf die 
einzelnen politischen Schritte zur Europâischen Union einzugehen, die unter der 
Identitâtsformel bis hin zu Maastricht entwickelt wurden Fur unseren semantischen 
Zusammenhang ist allein wichtig, daB in der europâischen Identitâtsformel, mit der 1973 
der Identitâtsbegriff in das zwischenstaatliche Recht eingetreten ist, die begrifflichen 
Traditionen kollektiver Identitàt, die einerseits auf eine Stabilisierung der globalen 
Ungleichheit durch die Unterfangung politischer Râume mit einem identifikatorischen 
GemeinschaftsbewuBtsein ausgehen und die andererseits unter dem Leitbild der 
Demokratie Einheiten der Macht (auf der Grundlage substantieller Homogenitàt und der 
Abgrenzung nach auBen) konstituieren, zusammenflossen

VI Diffcrenz von unten

Zur eìngangs erwàhnten begriffsgeschichtlichen Legende gehòrte, daB der 
psychoanalytisch so prominent gewordene Begriff Identitât beim Begriinder der Lehre 
nicht oder nur in unbedeutenden Zusammenhângen vorkomme. Freud hat ihn jedoch 
einmal verwandt, als er nicht als Psychoanalytiker, sondern als ethnischer Migrant 
sprach: diemeisten wurden heute wohl "Auslânder" sagen 1926 bekannte er vor seiner 
Wiener Loge der B 'nai B rith, daB er sich zu Juden und zum Judentum unwiderstehlich 
hingezogen fuhle durch "viele dunkle Gefühlsmâchte, umso gewaltiger, je  weniger sie sich 
in Worten erfassen lieBen, ebenso wie (durch) die klare BewuBtheit der inneren Identitàt,

60 Schwarz (Hg ), S 500
61 Ebenda, S 501
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die Heimlichkeit der gleichen seelischen Konstruktion.”62 Nun wird man aufhorchen, 
wenn man beim Begrunder der Psychoanalyse das unbebaute Begriffsfeld Identitàt mit 
Worten wie dunkle Gefühlsmacht, seelische Konstruktion, Innerlichkeit, Unsaglichkeit, 
Heimlichkeit, Gleichheit und klares BewuBtsein abgesteckt findet Man glaubt, in ein 
verborgenes Zentrum vorzustoBen. Und in der Tat hat uns die biografische Freud- 
Forschung belehrt, daB er seine Prâgung in einer traditionell jüdischen Kindheit in einem 
mahrischen Stedl hinter seiner groBstâdtischen Assimililation und intemationalen 
Gelehrsamkeit verbarg.

Erst Jahrzehnte spâter hat man fur das Auseinandertreten und die Uberschichtung 
der Wahmehmungsstrukturen der pnmaren und spaterer Sozialisationsstufen den 
Terminus der "Kognitiven Dissonanz" erfunden, die seit den 50er Jahren zu einem 
Standardbefund bei Migranten der ersten Generation wurde Gemeint ist, daB die 
psycho-soziale Grundausstattung eines Menschen von der Traditionskultur seiner 
Eltem, seine gesellschaftlichen Anpassungsleistungen aber von den Erwartungen und 
Angeboten der aufnehmenden Gesellschaft gepràgt werden. Dieses Problem ist in der 
Krise Amerikas in den 60er Jahren und in den Nord-Siid-Beziehungen seither sozusagen 
explodiert und hat eine Vielzahl neuer defensiver Kultur-Konzepte kollektiver Identitàt 
hervorgebracht, die unter unterschiedlichen Etiketten heute weltweit gehandelt werden: 
Differenz, Multikulturalitat, Regionalismus, roots' und vor allem "Ethnicity" sind die 
Stichworte in den Metropolen; in der Peripherie spricht man von "kultureller Identitàt" 
(so auch die UNO) oder man benutzt die Namen der jeweils rekonstruierten 
Herkunftskultur wie 'Négritude oder der erneuerten und haufig politisierten religiosen 
Gemeinschaft, was von auBen meist am islamischen Beispiel meist als 
Fundamentalismus kritisiert wird. Auch die nach der Wiedervereinigung auf den BegrifT 
gebrachte "DDR-ldentitàt", in der sich Anhànger und Widersacher des SED-Regimes im 
Rückblick und in Auseinandersetzung mit den Westdeutschen annâhem, gehôrt zu 
diesen kollektiven Mustem, in denen Identitàt als Differenz erfahren wird

Das Modell der kulturellen Einschmelzung geriet in Amerika und weltweit in den 
Nachkriegsjahrzehnten in die Krise Einwanderergesellschaften haben private 
Infrastrukturen, zu deren kollektivem Reichtum AuBenstehende nur schwer Zugang 
erhalten, Sie bleiben auBen vor, werden raumlich segregiert und auf die improvisierten 
Vemetzungen ihrer jeweiligen Gruppierung zuriickgeworfen Das gilt auch fur die 
Màrkte, denn in den kollektiv veranstalteten Infrastrukturen sind die Voraussetzungen 
des Marktes, die dieser nicht selbst hervorbringen kann, geronnen und pràgen unbewuBt

62 Sigmund Freud: Gesammelte Werke. Bd. 17 Schriften aus dent Nachlafl, 6. Aufl 
Frankfurt/M 1978, S. 52 
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Alltag und Kultur D.h. sie pràgen auch die Erfahrung der Differenz, nàntlich an Markt, 
Infrastruktur und herrschender Kultur nicht teilnehmen zu konnen. In noch viel 
starkerem MaGe gilt dies im WeltmaBstab, in dem riesige und die am stàrksten 
besiedelten Raume des Südens und neuerdings auch des Ostens aus den materiellen 
Strukturen derZeit fallen oder in sie nicht aufgenommen, sondem auf ihre immateriellen 
Gemeinsamkeiten zuriickgewiesen werden "Ethnicity", die heute weltweit verbreitetste 
Form der Identitàt, ist meistens keine ungebrochene Traditionalitàt, sondem ein 
postkatastrophischer Regress, die Umwertung einer kollektiven Differenzerfahrung der 
Ausgeschlossenheit.

Wenn man betont, daB die kulturelle Identitàt defensiver Differenzerfahrungen und 
postkatastrophischer Gemeinschaftsbildungen ganz anderen Kontexten entwachsen ist 
als die Idéologie nationaler Hornogenitat und Macht, so soli sie damit nicht vemiedlicht 
werden Ein latentes Oder offenes Gewaltpotential scheint sie überall dort auszubilden, 
wo sie in territorialer Gemengelage zu anderen Differenzgemeinschaften auftritt und 
nicht von wirkungsmàchtigen gesellschaftlichen Infrastrukturen relativiert wird Das 
kann man quer durch die Stammesauseinandersetzungen in den armsten Staaten Afrikas 
oder an der Aufkùndigung der religiosen Toleranz in Indien studieren; nàher môgen uns 
derzeit die postkommunistischen ethnischen Biirgerkriege im Kaukasus und auf dem 
Balkan liegen Hier hat die Offnung zum Weltmarkt schlagartig die schiitteren 
Infrastrukturen des Sozialismus entwertet, ohne die konkurrenzfàhige Màrkte nicht 
entstehen konnen, und mit ihnen den Stolz, das Sicherheitsgefuhl und viele 
Lebensgewohnheiten Die kollektive Sicherheitssuche ist nun auf die 
vorkommunistischen religiosen und ethnischen Identifikationen zurückgefallen und mit 
der Wut iiber die perspektivlose Entwertung aller materiellen Strukturen aufgeladen 
worden. Von dieser Wut sind die Manner mehr erfullt, die traditionell ihren Sinn starker 
aus den Objektivationen der Berufsarbeit ziehen, und ihre Regression hinter die Arbeit 
zuriick findet im Kampf die Dimension ïhrer Entladung. Ein Kampf der Ohnmàchtigen 
gegen den Weltmarkt, zu dem man sich gerade hoffnungsvoll geoffnet hat, ware aber ein 
aussichtsloses und anachronistisches Schattenboxen; also wendet sich die Aggression zur 
in jeder Identitàtssuche notwendig mitgegebenen Abgrenzung vom nàchsten Fremden 
und entlâdt sich gegen die ohnmàchtigsten unter den Nachbarn Das kennen wir auch 
hierzulande

VII Gediichtiiisliicke

Erlauben Sie mir noch eine letzte Spur kollektiver Identitàt aus den 20er Jahren 
aufzunehmen. Ich finde sie in den Arbeiten zum kollektiven Gedàchtnis des 
franzôsischen Soziologen und Sozialisten Maurice Halbwachs, der Mine der 20er Jahre
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die heute so weit verbreitete Vorstellung einer sozialen Konstruktion des Wissens 
konzipierte, nâmlich am Fall des Wissens über die Vergangenheit. Sinnhaftes Erinnem, 
sagt Halbwachs, sei immer eine Rekonstruktion, in der als solche bedeutungslose 
Überlieferungspartikel im individuellen Gedâchtnis durch die Bezugnahme auf einen 
sozialen Rahmen, eine Kommunikation oder eine Gruppenzugehôrigkeit jeweils neu 
zusammengebaut würden. Ihre Wiedererkennung in immer neuen Zusammenhàngen 
vermittle das "Geftihl der Identitàt”. In der Systematisierung seiner
Gedâchtniskonzeption hat Halbwachs dem Übergewicht ihrer Sinnbildungsfunktion 
entsprechend den Kollektiven eine eigene Subjektivitàt unterschoben und vom 
"kollektiven Gedâchtnis”, ''Gruppengedàchtnis” oder auch vom "Gedâchtnis der Nation" 
gesprochen In ihnen sah er Raum-, Zeit- und gruppenspezifische
Vergemeinschaftungsformen des Wissens über eine je eigene Vergangenheit, die deren 
Kontinuitàt und Spezifik betone und dadurch von der Geschichte unterschieden sei, weil 
deren Wissen über die Vergangenheit sich von Gruppenbindungen lôse, die raum-zeitlich 
begrenzte Geltung überschreite und den Wandel betone. Nun konnte er formulieren: "Wir 
wollen nicht behaupten, daB das kollektive Gedâchtnis im Unterschied zur Geschichte ... 
nur die Àhnlichkeiten behâlt. ... Es fallt uns jedoch auf, daC im Gedâchtnis die 
Àhnlichkeiten gleichwohl in den Vordergrund treten. In dem Augenblick, in dem die 
Gruppe auf ihre Vergangenheit zurückblickt, fühlt sie wohl, daB sie diesselbe geblieben 
ist und wird sich ihrer zu jeder Zeit bewahrten Identitàt bewuBt."

Halbwachs hat diese Sàtze Anfang der dreifiiger Jahre geschrieben, aber sie wurden 
erst nach seinem Tod in Buchenwald im Mârz 1945 aus seinem NachlaB publiziert. Er 
blieb vergessen, bis er in den 80er Jahren plôtzliche zu einem intemationalen Klassiker 
aufstieg, vermutlich aus zwei Gründen. Erstens begann sich damais im Diskurs zwischen 
Natur- und Geisteswissenschaften das Gedâchtnis nicht als ein leerer Speicher 
herauszustellen, sondem als zentrale Instanz der Vorprâgung, Wahmehmung, des 
Lernens und desDenkens, in dem Erinnem als ein Rekonstruieren von Latenzen anhand 
von Gegenwartswahmehrnungen konzipiert wird. Insofern ist das Gedâchtnis des 
Einzelnen auf soziale Interaktionen und auf die Objektivationen des Kulturgedàchtnisses 
- von der Schrift bis zum Symbol und vom Ritus über das Denkmal bis zum Archiv - 
verwiesen. Zweitens erschien der Ôffentlichkeit aber dieses Kulturgedâchtnis 
zunehmend vom Furor des Verschwindens und der Entwertung durch die materielle 
Modemisierung bedroht, worauf eine groBe internationale Woge der Musealisierung, 
Archivierung und Rekonstruktion antwortete

Als Teil dieser Woge wurden die kollektiven Symbolisierungen, 
Mnemotechniken.Erinnerungsriten und Gedenkstàtten aller Art erforscht und mit den im
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Schwange befmdlichen Identitàts- und Differenzdiskursen verwoben. Als Leitbeispiel 
dienten die im 5 Buch Mose gestifteten Rituale der jüdischen Erinnerung an den 
BundesschluB zwischen Gott und dem Volk Israel, deren im Alltag verankertes 
Erinnerungsgebot der New Yorker Judaist Yosef Hayim Yerushalmi 1982 in seinem 
Buch "Zachor" (Erinnere Dich!) als konstitutiv für die Bewahrung jüdischer Identitàt 
trotz der Zerstreuung in die Diaspora interpretierte. Andere folgten, von denen hier nur 
zwei erwâhnt seien Der Heidelberger Àgyptologe Jan Assmann hat das kulturelle 
Gedàchtnis früher Hochkulturen zu einem Modell politischer Identitâtsstiftung durch 
Mythen und Riten im Rahmen einer umfassenden Konzeption kultureller Evolution 
ausgearbeitet und der Pariser Historiker Pierre Nora hal - ebenfalls mit Bezug auf 
Halbwachs - eine monumentale Sammlung über die “Lieus de mémoire" veranstaltet, die 
Erinnerungssymbole, -ràume und -medien der franzôsischen Nation Wâhrend Nora 
jedoch glaubt, daB es sich dabei um eine Erinnerung verschwindender Gedàchtnisformen 
handele, insofern ihr Beitrag zur nationalen Traditionsbildung von der 
Geschichtswissenschaft distanziert, von der europâischen Integration relativiert und von 
den Medien in der Bedeutungsdiffusion ihrer Bilderflut aufgelôst würden, betreibt 
Assmann Kulturgeschichte in politischer Absicht Den Deutschen fehle es an kollektiver 
Symbol- und Wertbildung. Die Funktionen eines nationalen Gedâchtnisses kônnten aber 
nicht von der Geschichtswissenschaft übemommen werden und sie kônnten auch nicht 
in Kontinuitàtskonstruktionen bestehen, die Auschwitz als exterritoriales Ereignis 
beiseite lieBen Die Schwierigkeit bestehe darin, daB zwischen dem "kommunikativen 
Gedàchtnis", d.h. den individuellen Erfahmngen der Mitlebenden, die natürlich sehr 
unterschiedlich sind, und einem identitàts- und sinnstiftenden "Kulturgedâchtnis", das 
notwendig die Erfahrungen vereinheitlichen und der Pluralitàt der Werte ihre 
Hierarchisierung entgegenstelien muB, eine Lücke klaffe.

Dieses floating gap', das ursprünglich von Ethnologen an der Struktur mündlich 
überlieferter Mythen und Chroniken in Stammeskulturen beobachtet wurde, ist 
unmittelbar einleuchtend für jemanden wie mich, der sich in den letzten 15 Jahren 
vorwiegend mit der Analyse deutscher Lebensgeschichten diesseits und jenseits der 
Kontinuitâtsbrüche und der deutschen Spaltung beschàftigt hat. Jeder Versuch, die 
Erinnerungen der Einzelnen zu mehr als divergenten Erfahrungstypen zu synthetisieren 
und zu einem sinnhaften Identitâtsmuster der nationalen Geschichtserfahrung 
vorzustossen, ist zum Scheitem verurteilt oder muB von der Differenz der Erfahrungen 
absehen: zwischen dem Mythos und der Erfahrung klafft ein Loch. Die Nation ist keine 
Erfahrungskohorte, sondem ein pluraler Handlungsraum, der in seinen institutionellen 
Chancen der Selbstgestaltung für die politische Praxis noch immer der wichtigste ist. In 
der Phase der Teilung fehlte dieses wesentliche Bestimmungselement und die
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Erfahrungstypen und Mentalitatsmuster entwickelten sich starker auseinander Wer 
Partizpationschancen im jeweiligen Teilstaat hatte, verior schneller sein Interesse an der 
Nation als diejenigen, denen solche Chancen entzogen waren. Insofem verhielten sich die 
Volker der DDR und der Bundesrepubiik tendenziell umgekehrt zu den Proklamationen 
ihrer Regierungen in der nationalen Frage Wer den einheitsstiftenden Mythos will, muB 
warten, bis die Differenz der Erfahrung schweigt.

Meine Diagnose ist nun, daB wir uns spatestens seit Mitle der 80er J all re in 
Deutschland im floating gap unserer Erinnerungskultur befinden, in dem immer wieder 
symbolische Sinngebungen versucht werden, die sich aber an der differenten Erfahrung 
der Mitlebenden brechen Die Generationen derer, die im aktiven Alter die 
Kontinuitatsbruche der deutschen Geschichte im 20. Jahrhundert erlebt haben, traten als 
Akteure ab oder hatten es doch tun sollen. Die immer erneut miBratenen Versuche, durch 
symbolische Handlungen kollektive Identitat im Westen, im Osten und nach der 
institutionellen Vereinigung zu stiften, deuten daraufhin, daB die Zeit des Mythos 
zumindest noch nicht gekommen ist Ja, selbst die Mythen, die die Ereignisse selbst 
geliefert haben, wehren wir ab. Wenn je es in den letzten Jahrzehnten in Deutschland ein 
wirkliches Ereignis gegeben hat, war es die Nacht der Maueroffnung 9. November 1989 
Alle haben damals "Wahnsinn!" geschrieen und viele haben geweint.Wir haben dieses 
Datum aber nicht in das Kalendarium unseres ofFentlichen Gedachtnisses eingetragen 
Denn niemand konnte sich dieses Ereignis als Verdienst zurechnen und auBerdem fiel es 
auf einen Tag, an dem das kollektive Gedachtnis auch die Ausrufung zweier 
konkurrierender und gescheiterter deutscher Republiken, Hitlers Biirgerbrau-Putsch und 
das Reichspogrom verzeichnet. Das war uns zu kompliziert. Die Freude und die Trauer, 
den Arger und die Scham und die Vergeblichkeit alter Hoffnungen an einem Tag zu 
erinnern, hatte die Bereitschaft vorausgesetzt, unsere Geschichte anzunehmen Die 
haben wir nicht und deshalb reden wir standig von nationaler Identitat

Wahrend uns nun die Theoretiker der Identitat iiberwiegend versichem, daB es sich 
bei ihr um ein BewuBtseinsphanomen handele und es auBerhalb des BewuBtseins keine 
soziale Identitat gebe, verweist schon die Unabgrenzbarkeit ihrer Sprach- und 
Begriflfsgeschichte darauf, daB es sich vielmehr um ein Spiel zwischen bewuBter 
Intentionalitat, gesellschafilichem UnbewuBtsein und der Differenz des Andern handelt, 
das durch akademische Festlegungen nicht eingefangen werden kann. Jedenfalls dann, 
wenn Wissenschaft nicht im Elfenbeinturm verbleibt, sondern gesellschaftlich 
interveniert Dieses Spiel wird bei der glitschigen Semantik unseres Plastikworts, in der 
sich unterschiedliche, aber wortidentische akademische Metaphern uberlagem und durch 
Veralltaglichung und Medialisierung austauschbar geworden sind, durch seine sozio-
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kulturelle Unterdeterminierung erleichtert, die aus der TJbertragung von Einsichten aus 
der Sachlogik oder aus Hilfskonstruktionen individueller Selbstverstàndigung auf 
wesentlich komplexere gesellschaftliche Verhàltnisse entsteht Beim Reden von sozialer, 
kultureller, politischer, jedenfalls kollektiver Identitàt handelt es sich also um die 
semantische Stimulierung eines objektiven UnbewuBten, in dem die unterschiedlichsten, 
aber sprachlich identischen Metaphern Assoziationen in alle Richtungen auslòsen, die 
auf dieser Ebene nicht geklàrt werden kónnen, Verstandigung ausschlieBen, aber 
Bedeutung fingieren und den Diskurs in ein kurzschlussiges Rauschen verwandeln, in 
dem auch das Unintendierte verstarkt wird Das Reden von kollektiver ldentitat mag 
soziale Balancen intendieren, aber es stimuliert Differenz.

Se li I li 0 : Konimulative Konjunktiii'en

Ich móchte abschlieBend die Wechsellagen unseres Leitbegriffs in der diskursiven 
Geschàftigkeit dieses Jahrhunderts charakterisieren. Aus der Erforschung individueller 
Selbstverstàndigung wissen wir, daB die Thematisierung von ldentitat ein 
Mangelphànomen oder ein pathologischer Indikator ist: wie bei der àhnlich
undefinierbaren Gesundheit spricht man von ihr, wenn sie fehlt oder beeintràchtigt ist, 
klassischerweise in Statuspassagen und Lebenskrisen Das gilt offenbar auch fur 
kollektive Identitàtsvorstellungen Sie werden zur Ùberbriickung sozialer Diskrepanzen 
konstruiert, wie der zwischen Regierenden und Regierten in der Demokratie oder 
zwischen revolutionàren lntellektuellen und der Arbeiterklasse. Sie treten auf, wenn 
traditionelle Gruppen und ganze Vòlker nicht zu den sie angeblich repràsentierenden 
politischen Strukturen passen und diesen als eine Art kulturelle Infrastruktur angepaBt 
werden sollen. Das waren die Problemstellungen, in denen kollektive ldentitat zwischen 
den 20er und den 60er Jahren thematisiert wurde. In alien Fallen ging es um 
objektivistische Vereinnahmungen einer gesellschaftlichen Basis fur politische Zwecke 
und die praktischen Konsequenzen waren - vor allem in der Ausgrenzung nicht 
identischer Teile aus der homogenen vòlkischen Definition - unmittelbar schrecklich oder 
ein Scheitem oderbeides. Das hat aber nicht verhindert, daB diese Begriffe iiber die Zeit 
ihrer Entstehung und Entwertung hinaus pràsent und wirksam biieben Nur die ersten 
beiden, hier also Schmitt und Lukàcs, die Ideologien im Sinne wissenschaftlich 
beglaubigter Weltanschauungen mit Totalitàts- und Mobilisierungsanspruch 
munitionierten, sind bereits im Zeitalter der Ideologien nach dem Ersten Weltkrieg 
wirksam geworden Die drei anderen Denkansàtze, fùr die wir erste Spuren in den 20er 
Jahren fanden, waren damals nur Vorahnungen

Vermittelt ùber Eriksons sozialpsychologischen Identitàtsbegriff der 50er Jahre 
kam deren Stunde erst mit der zunehmend sichtbaren Unwirksamkeit traditioneller
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politischer Strukturen und dem Wachstum und der wachsenden Ungleichverteilung 
materieller und d.h politisch unbewuBter und kulturell sinnentieerter 
Vergesellschaftungsformen in den 60er und 70er Jahren. Sie antworteten auf die 
seinerzeitige giobale Krise des amerikanischen Modells (und mit Zeitverzogerung 
mutatis mutandis auch seiner sowjetischen Alternative) und suchten die neuen 
politischen Einheiten der dekolonisierten Staaten einerseits, der europaischen 
Gemeinschaft andererseits mit einer kompatiblen Infrastruktur politischer Kultur, einer 
Identitat von oben zu unterfangen. Als weit wirksamer aber hat sich die andere Antwort 
einer DifTerenz von unten erwiesen. Denn die politische Legitimation der 
Modemisierungsperiode durch okonomisches Wachstum erbrachte nicht die giobale "one 
world", sondern nach der MaBgabe und Reichweite des in ihren Infrastrukturen 
akkumulierten Reichtums eine asymetrische Zweiteilung jeder einzelnen wie auch der 
Weltgesellschaft. Zunachst revoltierten die aus diesen Strukturen Ausgeschlossenen mit 
der Ausbildung von Kulturen der DifTerenz, durch die die Scharn der Herkunfi in Stolz 
verwandelt und die Sinnhaftigkeit des herrschenden materiellen Modells in Zweifel 
gezogen werden sollte. Das war die Stunde der kulturellen Identitat in der Dritten Welt 
und der ethnicity, des neuen Regionalismus und der Renaissance der Nationalitaten in 
der ersten und zweiten, ausgehend von den Minoritaten und den Migranten. In einem 
zweiten Schritt hat seither die kulturelle Differenzierung auch auf jene ubergegriffen, die 
vom Sockel materieller Infrastrukturen unbewuBt vergemeinschaftet zugleich zur 
postmateriellen Sinn- und Orientierungssuche privilegiert waren und dabei an die 
unterschiedlichsten nicht-materiellen Identifikationen und DifFerenzierungen anknupften: 
Geschlecht, Herkunft, Szenen, Stile. Fur diese zweite und bisher weltweit bedeutenste 
Woge kollektiver Identitat durch kulturelle DifTerenz ist es nun charakteristisch, daB sie 
in ihren materiellen Entstehungsbedingungen historisch neu waren, in ihrer kulturellen 
Ablosung vom Materiellen aber haufig nicht nur an altere, ethnische, regionale, 
folkloristische, sprachliche oder religiose Traditionen anknupften, sondern auch fur die 
Integration von Identitatsmodellen der ideologischen Phase offen waren.

Diese Tendenzen zum UnbewuBten, zur Konkurrenz und Uberlagerung 
unabgearbeiteter Identifikationen und zur Abspaltung des Kulturellen von der 
Materialitat der Gesellschaft haben sich in der dritten, noch immer anhaltenden 
Konjunktur kollektiver Identitat seit Mitte der 80er Jahre, die ich mit dem Stichwort 
Gedachtnis ansprach, fortgesetzt. Zugleich enthalt es durch seinen reflexiven Charakter 
aber auch neue Moglichkeiten, diese Tendenzen teilweise aufzubrechen oder doch 
aufzulockem. Denn wo ein Kulturgedachtnis ungeachtet aller politischen und 
gesellschaftlichen Kontinuitatsbriiche und Wanderungszwange und ungeachtet der sich 
daraus ergebenden individuaiisierenden Erfahrungen kollektive Identitat willkiirlich 
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setzen will, miBIingen in aller Regel die Symbolisierungen, und miBraten zur Karikatur 
angestrengter symbolischer Politik oder zur Katastrophe gewaltatiger Konflikte. Sowohl 
das Gelachter als auch das Erschrecken konnen ein katartisches Potential haben, das die 
Routinen gesellschaftlicher UnbewuBtmachung und kurzschliissiger Identifikationen 
durchbricht. Sie konnen zum SelbstbewuBtsein der Einzelnen beitragen und zu jener 
vielfachen Teilnahme fuhren, die aus der Einsicht in die gleichzeitige und unablosbare 
Zugehorigkeit zu vielen Koliektiven des Geschlechts und der Generation, des Berufs und 
der Uberzeugung, des Orts und der Welt, der regionalen Besonderheit und der nationalen 
Selbstbestimmung mit ihren je spezifischen Chancen und Verantwortungen entspringt. 
Die Zumutung solcher multipier Identitat kann die Einzelnen iiberfordern, sowohl in 
ihrer Selbstwahmehmung wie auch in ihrer Praxis mit anderen, wie ja die Freiheit 
zunachst und vor allem eine Burde ist. Aber sie ist die einzige Last, die auf die Dauer 
jeder wiederhaben will, dem sie abgenommen worden ist.
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Antonis Liakos University of Athens

The Canon of European Identity: Transmission and Decomposition

In 1833, a Greek inte!iectua1 , Frankisoos Pi 1 ar l nos , conceptua I l zed the ''canon" of European identity, talk
ing at the funeral of his teacher Adamantios Korais. Korais was 
the leading figure of the Modern Greek Enlightenment and champion 
of the national ideology.
I know that in the realm of religion you were not a reformer 
like Luther or Calvin; in the realm of philosophy you were not a 
renovator like Bacon or Descartes; in the realm of politics you 
were not a theorist like Montesqieu or Rousseau. Those lived in 
different times and circumstances, hence they were different per
sonalities. Instead, you have tried to introduce in our homeland 
ail those good things which humanity strove with its blood to 
acquire during the past three centuries: I mean. freedom of con
sciousness. independence of Reason and freedom of public gover
nance. (Cit . Fassou 1 at; is 1333:23 ;
This quotation sums up one of the main aspects of the position of 
Greece in relation to the formation of a European identity in the 
framework of the centre-periphery relationship in an eariy 
period. For Pi 1arinos,the centre was defined as "humanity in the three past centuries". That is, Western Europe from the loth 
to the 18th century or what is described as modernity: the 
Renaissance, the Reformatiom,the philosophy and science of the 
17th century. the Enlightenment. The use of the word "humanity'' 
for Europe could be criticised in terms of colonial discourse. 
Indeed, in the language of Enlightenment, centre meant 
universality: thinking for the global-human condition; universal 
postulates. The difference between centre and periphery was un
derstood as the centre producing universal thought against the 
periphery which had to adopt it and implement such thoughts. 
Universal thought. in reference to this text. is the free ex
pression of will. the independence of reason, and the freedom of 
common will. These principles, as the core of modernity, have 
an internal coherence. A sense of organic i tv has been attributed 
to them which. at the same time, has been instrumenta1lzed to 
constitute a kind of canon of Europeanism. of the westerness in 
other words. Anynthing else. which had its origins outside West
ern Europe, has to be valued and classified against this canon of 
organicity.Tnis conceptualisation confirmed the West’s leading 
role throughout the world.

To Korais, therefore, has been attributed the importance 
of having tried to introduce in his homeland the achievements 
of modern Europe -in other words of having iniciated the transfu
sion (metakenosis). according to the term he invented, of these 
ach i evements.

53

©
 T

he
 A

ut
ho

r(s
). 

Eu
ro

pe
an

 U
ni

ve
rs

ity
 In

st
itu

te
. 

D
ig

iti
se

d 
ve

rs
io

n 
pr

od
uc

ed
 b

y 
th

e 
EU

I L
ib

ra
ry

 in
 2

02
0.

 A
va

ila
bl

e 
O

pe
n 

Ac
ce

ss
 o

n 
C

ad
m

us
, E

ur
op

ea
n 

U
ni

ve
rs

ity
 In

st
itu

te
 R

es
ea

rc
h 

R
ep

os
ito

ry
.



In the quotation from Pilarinos’ speech. the concepts of territoriality ana temporality are interchangeable. The "central- 
there" is made up of contemporary circumstances in relation with 
the here of the periphery, which was constituted by the past 
residuals still living. At the same time, the "contemporary- 
there is consisted of the condensed history, therefore of the 
"contemporary-past" which has to be transmitted to the congealed 
pastime-here. This dinstiction implies a concept of time, based 
on linear history. Linearity was the way Enlightment understood 
history. In this case however has been constructed with solid block of time confronting each other. As a result, transmission becomes synonymous with modernisation, and in terms of ter
ritoriality, to Europeanisation and westernisation. Consequently, 
modernisation became a key word and a real driving force in Greek 
history. At the same time, it imposed an interpretative category 
allocating the social agents in modernism and conservatism, in 
progress and reaction. Since the age of Korais, transmission and 
modernisation have been the backbone of an immence variety of 
activities in statecraft, technology, economic organisation, 
legislation. ideas, culture and in the way of life. In fact, the 
transformation of the Greek society could be described as a 
process of transmissions and transfers, of acculturation. as
similation ar.d adherence to the western model of culture and of 
social and political organisation. It could be also a political 
economy of transmission: selection of what elements have to be 
immitated, to be subjected in osmosis. adjustment and ac- 
c1imat ization.The conceptual distinction between centre and periphery has 
been attained through the cultural. economic and political 
hegemony of the centre. According to Immanuel Wallerstein (1980), 
the crystallisation of the entire world as a single place is due 
to the construction of the wor1d-syrstem in the 16th century. 
From that time, the world began to be comprehended as a hierar
chical system comprising power relations, unequal economic ex
changes, moral and cultural classifications. These are new 
images of the world born out of our European and Western 
structure of mind (von Lane, 1987:376).Through the cognitive im
perialism of the centre, abstract categories were transformed 
into spatial divisions of centres and peripheries.
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From macrohistory to microhistory: Pilarinos, for whom 
Europe was the centre and Greece belonged to the periphery, was a westernized intellectual. At the same time, in his native island 
of Cefalonia, lived an influential and very active clergyman, 
named Kosmas Flamiatos. For him, the centre of the world was the 
Greek speaking Orthodox East, while the periphery was Catholic 
and Protestant Europe. In his geometrical shape, the culture of 
periphery. namely Roman Church. Reformation, Enlightenment and 
the market economy, aimed to destroy the orthodox centre. If one 
compares Pilarinos and Flamiatos, two personalities belonging to 
the same place and living at the same time.one can see that their 
visualization of the world in centres and peripheries was con
ceived in a completely opposite way, according to their ad
herence in different world-views. The distinction between centres 
and peripheries, therefore. depends on the cultural position of 
the observing individual and on the subjectivity created by the 
imagined world he adheres to. Multiple worlds are constituted by 
the historically situated imaginations of persons and groups 
spread around the globe (Appadurai 198S). Religions. great 
political movements. active nationalisms and various cultural 
practices construct territorial relationships, more or less 
strong, fluid and interconnected (Sack, 1986: Chaudnuri, 1992).

The conceptualisation implied by the distinction between 
centre and Peripherie has been subjectified. For a subject lo
cated in the periphery. the desire of the "centra1-there" has 
been internalised as a trauma. as the awareness of the needed 
"here". We desire the achievements of the West, we identify with 
their transmission, being aware of what is missing here, of the 
present-absences here. The conceptualisation of the positions of 
the centre and periphery locates the "ourselves" in the 
periphery.(Actua1y , it is through this conceptualisation that we realise what is missing here as a negative aspect, through the incompleteness of our self-identity). But this dislocation to the 
periphery of the natural centre of observing the world, means 
decentralisation of our subjectivity. This decentralisation con
cerns a discursive practice where subjects, political procedures 
and institutions are constructed and located in a subordinate 
subordinate position with regards to the centre. This dislocation 
combines elements of continuity and change.

This trauma has been counterbalanced by an idealization of history. So in order to compensate this loss of centrality, 
Greece conceived its own history as the centre of the world in 
the past. According to this view, Greece, having transmitted the 
"lights of civilisation" to the West, should bring them back for 
diffusion in the East. In such a narrative, self-centred as any 
national narrative, the consciousness of "ourselves" was con
ceived as the inner (and ideal) centre of the existing centre. 
This view contains a real and an imaginary dimension. The real 
dimension refers to the classic ideal as component of the west
ern civilisation. The imaginary side of the story, is the 
genealogical identification with the classical heritage. On the
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other hand, Greece in the 19th century claimed for itself to be a 
kind of satellite -centre. "The kingdom of Greece has to be the 
satellite of the West and the sun of the East”(De1lgeorgis, 
1996:112). In this case, the illumination of the East was sup
posed to be achieved through the He 11enisat ion of non-greek 
speaking populations. He!1enisat ion and civilizing process were 
conceived as identical.

The former of these ideologems holds still as a rhetoric 
topos . The latter, has disappeared silently. The consolidation of 
the national states in the Balkans, at the end of the 19th cen
tury, has invalidated the need for Greek mediation and Greek culture has been opposed as an impedement to the awakening of the 
Balkan national consciousness and the formation of native ethnic 
cultures.On the other hand. in Greece, the awareness of the complex 
historical reasons of backwardness prevailed. due to the ex
perience of failure of the expectations that the national in- 
dipendence could lead to the catching up with Europe. Against 
this background there developed what we could define as a nega
tive consciousness. This kind of consciousness describes the 
"self" not as what it is. but as what it is not. Hence, Greece 
was described as having a history of absences:the absence of Ren- 
naissance and Reformat ion.the lack of bourgoisie and well defined 
social classes, the absence of the industrial revolution and 
liberalism. The history of Modern Greece has been described as a 
distorted development. In a great part, this criticism sprang 
out of the analysis of the Greek society by the liberal reformers 
and the Greek marxists, ranging from Skleros (1907) to the right 
and ieft social criticism of the '70s (Mouzelis 1986).
Turning the trauma of self-exclusion to sublimation, the nega
tive identity gave birth to an intellectual trend supporting the 
rejection of the West and the pursuit of an alternative cultural 
project. considered inner in the historical continuity of Hellenism, thought one without universal postulates. Early in 1875. 
the historian and playwriter Dimitrios Vernardakis wrote that 
Never have I been convinced that the European civilisation was 
suitable for our nation...We rejected all our traditional values 
and we borrowed our whole way of life from the West"( Vernar
dakis. 1875:97-8). This intellectual trend has been emerged in 
the 1970-80 as the base of orthodoxism and nationalism in contemporary Greece.

Apart from interna! reasons, this kind of negative identity 
sprang out of the politics of exclusion being incorporated in the 
prevailing' images for Balkans in European literature and 
politics. Indeed, the term ''Balkans'' is a novelty. It was only 
after 1827 that "Balkan" was used to refer to the whole penin
sula and it. was after the Congress of Berlin in 1881 that it be
came established as a geografic term. In the early years of the 
twentieth century the Macedonian question contributed to the 
reputation of the peninsula as a turbulent region. During the
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Balkan wars and World War I the term ''balkanization'.' has lost its geographical connotations and began to denote a pathology of the 
making of the nation-state system (for example to describe the 
parceiization of Latin America or Africa). Consequently the term 
has been decontextua1ized and it is used to describe the fragmen
tation and the internal conflicts of the modern society 
(“Ba1kanisat ion of the American people”. "Balkanization taking' place throughout society",) even the parc1 a 1ization and the frag
mentation in general ( "Balkanization of the historical 
discipline") (Todorova 1997). Balkanism. like the term 
"Orientalism", is a construction from outside. This construction has imposed the perception of the self-identities in the Balkans, 
as an attempt to escape from Balkanism. The President of the Bul
garian Republic Zeliou Zelev. in an official speech, during his 
visit in Paris on November 24, 1994,, appealed to French Govern
ment which then held the Presidency of the European Union: “Make
us European quickly, if you don't want to become Baikanians". It 
is a manifest expression of the internalisation of the negative 
identity and of the psychology of se1f-exc1 usion.

This politics of exclusion, in the case of the Balkans, has 
been described- by Maria Todorova- as a transition from 
"discovery to invention", as a course of prejudices concerning the Balkan peninsula. Initially, innocent inaccuracies have 
resulted from imperfect geographical knowledge transmitted by 
tradition. A purely geographical appelation was later saturated 
with political, social, cultural and ideological overtones so 
that by the turn of the century "Balkan” had pejorative im
plications. Since 1989, the Balkans are considered to be assert
ing their negative image, due to the Yogoslavian civil war,and 
the various national or ethnic rivalries.

The exclusion of the Balkans from what is considered to be 
the European canon of modern society and the negative balkan con
sciousness should be seen in a broader framework of centre- 
periphery relationship and the formation of the nation-state 
world system.There are two points to consider. First, the allocation of 
the world into nation-states spreads from the centre to the 
peripheries. The european nation-state building acted as a 
catalyst to the construction of national states in the periphery 
of Europe and around the world. Second. the act oi diffusion of 
civilizing process, inherent in the very sence of modernity, is 
identical to the westernisation of the world by imposing the 
principles and the canon of the western civilisation. However, 
the attempt to omogenize the world was based mainly in the found
ing of national states. The national state was conceived as the
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rational state, as the primary instrument of progress. Herein 
lies a contradiction: nation- states, as the principal agents of 
progress and omogenisation, have in fact to be based on par
ticularism. Nation-states as agents of omogenisation could exist only on the principle of cultural differentiation, on the pushing forward national particularism.

This contradiction has decomposed the act of diffusing' and 
transfusing (metakenosis), in a variety of junctures and disjunc- 
tures. The principles of universality of the western civilisa
tion had to be combined with the particularities of national cul
tures and to be transcribed in different contexts, in different 
systems of meaning. As a consequence, the centre has lost its 
initial meaning, often without substituting it with a new one. It 
is not secondary to note that the market economy proved to be 
the most flexible economic system in conjuction with various so
cial and political realities. This process of junctures caused 
the disiuncture of the initial organic!tv of european identity. 
If the european civilisation in its birthpiace had obtained an 
inherent coherance, its diffusion has decomposed its organicity. 
The westernisation of the world disrupted the canon of the west
erness . This decomposition of the organicity of the western 
civilisation has to do with certain fundamental disjunctures be
tween economy, culture and politics (Appadurai 1993).

The diaspora of the westerness/modernity across the world 
has loosened the internal coherence which held these terms and 
images together. The globalisation of the westerness, described 
in the age of Enlightenment as transfusion, is in fact a two-way process. While the centre transfused its norms to the 
peripheries, peripheries transfered their evils to the centre. 
In economy, the globalisation of capitalism joins various levels
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of development and underdevelopment. To fit these levels 
together.it expands of course capitalism, but, at the same time, 
piles up contradictions in the backbone of the system giving' 
rise to the economic crisis. An example of this two-way motion is recurrent financial crisis and the indebtness of Third World’ 
countries. The unresolved national. problems and rivalries 
created by colonial rule have been transfered into the centre, 
often in the form of terrorism among immigrants. In culture, 
this two-way motion (not allways negative) has acted as a trans
fer of cultural forms from the periphery to the centre, renewing 
the 20tn century arts (african painting, south-eastern Asian 
theater, afro-regge music, 1 atin-american literature, etc.). The 
presence of peripherical identities and cultures in the centre 
has given rise to mu 111 eu 1tura1ism. Mu 111eu 1tura1ism disor
ganises the western tradition based on Greek-Roman and Jeu- 
Christian civilisation. One of the most grave examples of this 
two-way transfusion between centres and peripheries is the migra
tion and the refugees' problem. The mderdependence of centre and 
periphery in problems concerning the environment, the economy and 
the social problems is obvious. The centre. having imposed its 
domination to the periphery. fell in dépendance on the 
periphery. The history of the 20th century can not be understood 
without this invasion of the center by the periphery, without 
this reversal of hierarchies. In that same century'. the or- 
ganicity of tne westerness, in terms of Enlightenment has been 
decomposed. Two world wars, fascism and the holocaust have shown 
explicitly how explosive the contradictions of the modernity have 
become. In this sense, the opening of the centre to the 
peripheries creates a crisis in the conceptual bipolar shape of 
centres and peripheries, of inclusions and exclusions. A shape
like a multidimensional network of overlapping and overimposing 
centres and peripheries is more suitable. Besides that, if the 
concept of homogenization is inherent in the centre-periphery 
shape, it has to be supplemented with the concept of heterogenization.In conclusion, if there have been changes since the time of 
Enlightenment, their meaning is that no more the centre thinks 
on behalf of the humanity. The marginal, the particularistic (and 
here is the politics of identities) becomes central because it 
serves as an assertion of universal values (to 1 1eration, human 
personality, civilisation, popular sovereignity etc.) in its 
nuclear and transcultural meaning (Wa11 erstein, 1993:41 ). If we 
accept this, then we might escape from the continuous dilemma of 
whether we belong in centres or in peripheries, whether we are 
included or excluded from the canon of the European identity. We 
might have a more comprehensive and pluralistic sense of the his
torical changes which articulates the iocal and the global, the 
particular and the universal and combines different visualisa
tions of the world.
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