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gcn .  An hand von Bcobachtun gen zur cmblcmatischcn Ethnizitiit im urbanen 
Raum - und mit besondcrem Augcnmerk fiir die erlebnisorientierte Alltagskultur 
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Eine junge Frau erscheint mit Fez-bedecktem 

Haupt zum samstaglichen Clubbing. Der Ge

schaftsmann schwarmt von japanischem Su

shi. Sein Freund erzahlt tiber einen bevorste

henden Samurai-Kurs . Durch die Vorstadte 

schlurfen Getto-Boys . In der Provinz initiiert 

der Pfarrer ein interkulturelles Fest. Nebenan 

stellt man Handarbeiten bosnischer Fliicht

lingsfrauen aus . Der Nachbar sagt, er sei Indi

aner. Das Fernsehen bringt ein Interview mit 

der Europameisterin im Bauchtanz. In der 

U-Bahn werden seltsame Piktogramme ent

fernt. A us dem Radio dri:ihnt die neue Volksmu

sik. Die Kollegin hat sich dem Thai-Boxen ver

schrieben. Ein Kiinstler bastelt afrikanische 

Masken. Das Modemagazin erinnert an den 

Ausstellungskatalog des ethnologischen Muse

ums. Der Architektenverband beschlieBt eine 

Exkursion in die Karibik. 

Der Ethnologe stellt Fragen: Was er sieht 

und hort, kann er nicht verstehen. Was ge

schieht hier? Was bedeutet es? Die gesteigerte 

Form des alten Exotismus? Ist es nicht mehr als 

das Unbehagen an der eigenen Kultur? Das 

totale Fluktuieren der Zeichen, der lndividuen 

und der Stile? Die kulturelle Seite einer kleiner 

werdenden Welt? Ist es die letzte Bastion des 

Authentischen? Die Verbriiderung im Zeichen 

des Konsums? Die einzige Form, in der Multi

kulturalitat funktioniert? Die alltagliche Seite 

gegen wartiger Ethnisierungstendenzen? 

EineAntwort wird es hier nicht geben. Dafiir 

ist das Thema zu uniibersichtlich, das Phano

men zu vielschichtig, die Wirklichkeit-vermut

lich -zukomplex. Washierversuchtwerden soli, 

isteine grobe Einkreisungwahrnehmbarer Ast

hetisierungen des Ethnischen; eine Einkreisung 

auf die Gefahr hin, manches sehr verkiirzt er

scheinen zu lassen, abermitder Absicht und dem 

Interesse, Dinge einander anzunahern, die ge

meinhin nicht zusammen gedacht und besproc

hen werden. Die Vorlaufigkeitder Beobachtung

enhatalso auchMethode, gleichwohl sie zwangs

laufig empirisch diirftig bleiben miissen. 
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Den l nd i kat ionen hat  e i n  Be f 'u n d zu f ( J igcn . 

Er  i�;t.  knapp un ci n icht  f i·c i von - v ie l le icht. 

vorc i l i gcn - l nt.crprct.amcnte n :  Ethn iz iUit knn

stru icrt s ich hcu te a u f  schr untcrschicdli chcn 

Fe ldcrn,  �;ic ist  Tci l  wc iWi u figcr  D i �;kursc, d i e  

zuwcilcn wei iab pol it i schcr ndcr w isscnscha f"i

lichcr O llcni l i chke i t  n icht n u r i n  Worten , son

dcrn auch i n  B i ldcrn ,  Zc ichcn ,  Prakti kcn gc

ftihrt werden . Und sic hatAntci l  an dcm, was in  

einer von Gerhard Schulze ,Asthetisierung des 

Al l tags lebens" (Schu l ze 1 992) gcnannten Ten

den z v ie l l eicht den bestcn gemcinsamen Nen

ner fin den kann.  Dcnnoch kennt diese Gemenge

lage auch ihrc politischcn , genaucr und mit 

Ulrich Beck gcs p rochcn : ,R u bpol i t ischen" (Beck 

1 993) Koordinatcn . 

Wollte man konkreter wcrden , lic 13e sich der 

Sachverhalt in folgenden Satz fiigen: Die ge

genwartigcn Asthetisicrungen des Eilmischen 

sind erst miiglich geworden durch eine - in den 

gesellschaftlichen Bedingungen angelegte -

gewandelte Beziehung zum Fremden. Dieser 

soll zunachst das Interesse gelten. 

Multikulturalitat: Xenophilie und 
ethnische Grenzziehung 

Die europaische Rezeption des Konzeptes Mul

tikulturalitat begann - losgetreten durch die 

mit Integrationsproblemen besonders befa13-

ten, vorgelagerten sozialen Einrichtungen -

zunachst mit eifrig betriebener Migrations

Archaologie. Wien ist daftir ein gutes Beispiel, 

fiir die anderen ,Stadte der Habsburger" (Me

dicus 1991) - so ein Buchtitel - gilt ahnliches. 

Im Zusammenhang der Vorbereitung der ge

meinsam mit Budapest geplanten und inzwi

schen abgesagten Weltausstellung EXPO 1995 

und getragen von der damals noch machtigen 

Jahrhundertwendebegeisterung galt das gan

ze Interesse der multikulturellen Vergangen

heit einer fiktiven Region: ,Mitteleuropa". Fik

tiv war dieser neue Regionalism us - wie wohl 

auch jedes andere Postulat kulturell einheitli

cher Regionen - vor allem aus einem Grund: 

Die Grenzen zeigten - damals, in der zweiten 

Halfte der achtziger Jahre - erst kleineAnsatze 

zu einer Offn ung; daB ihre Durchlassigkei t ein

mal als Bedrohung empfunden werden kiinnte, 

war nicht abzusehen. 
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So l i c f.l c�; s i ch Ie icht  argumcnt icrc n :  mit 

Ka fka , Werfe l u n d J oscph H.oth, mit den biihmi

schcn Urspri.ingcn dcr Wiener Ki.ichc ,  den ver

bi ndcndcn Qualitatcn des Donaustroms und 

a l l  dcm,  was von den untcrschicdlichcn J mmi

grationswc l l cn  an ,kultu re l ler Bere icherung" 

hintcrlasscn w urde . Man widmete s ich dem 

,Sch mclzticgcl Wicn" (John/Lichtblau 1 990), 

frei l i ch nicht ohnc  daraus auch kuliur- und 

sozialpolitische Modelle fUr die Zukunft ablei

ten zu wollcn (Swoboda 1 990) ,  und fi.ih l tc sich 

wohlig umfangcn von vcrgangcncn Zci tcn, in 

denen sich - zumindest retrospektiv - die 

Schwicrigkcitcn mit dem Frcmdcn in ein star

kcs, gcmcinsamcs Bett dcr Kuliu r ableiten 

licHen. In den Provinzcn, Jcrnab dcr Mctropole, 

die immcrhin ctwa mit dcr crfolgrcichcn Inte

gration von i.ibcr 400.000 grii13tcntcils nicht

deutschsprachigen Biihmen und Mahren1 auf

warten konnte, fand das Konzept cine zwar 

noch mehr verquere, aber letztlich nur konse

quente Fortsetzung. Ein westliches Bundes

land etwa startete ein an sich beachtenwertes 

interkulturelles Fiirderungsprogramm� und 

suchte zuniichst das historischeArgument, nicht 

ahnend, daB sich die Rezeption in letzter -

journalistischer - Instanz selbst daraufverki.ir

zen sollte, auch noch die im Hochmittelalter 

erfolgte Einwanderung der Walser, ja sogar die 

alemannische Landnahme der Viilkerwan

derungszeit als erfolgreiche ,Blutauffrischung" 

ins Treffen zu fi.ihren.3 

Worauf diese Polemik hinaus will, ist leicht 

zu erahnen: Sie gilt einer Vorstellung von 

Multikulturalitat, gegen die in Westeuropa 

scheinbar nur schwer anzukommen ist, und die 

- aufSchlingerwegen freilich- zu einer zweiten 

Ebene des Begriffs fi.ihrt, von der dann eine 

Spielform der Asthetisierung des Ethnischen 

ihren Ausgang nimmt. Die Rede ist von dem 

politischerseits vielerorts favorisierten Modell 

des friedlichen Nebeneinanders unterschiedli

cher ethnischer Gruppen. Es ist an anderer 

Stelle bereits kompetenter Kritik unterzogen 

worden, so daB es hier nur einer knappen Skiz

ze bedarf. Dieses Modell kennt nur Assimila

tion oder den Verbleib in den ethnischen Kolo

nien und sieht die Miiglichkeit zur Koexistenz 

dann als gegeben, wenn Differenzen akzeptiert 

sind (vgl. Lischke/Riigl 1993: 28-30). Da13 diese 



auchAnc rkcn n u ng linden ,  hc i f.lt das noch l a nge 

nicht (vgl . Tay lor  1 992) .  
In dcr M igration w i rd cl er  soz i u l  rc lcvuntc 

Raum eng,  beg inn t ,das Ausla ncl" sdwn u u f.le r

halb dcr vier Wi:indc .  Fa m i l i c u n ci  Vcrwandt

schaft i.i bcrnchmen d ie  H.o l l c ,  d i e  c i nst und 

besser ei n G c f'l cch t so:r. i a l c r  B c :r. i c h u n gcn  

gespielt hat (vgl . Erdho i m  l 992: 3 1  ) .  Nach au l.lcn 

wird das ::;ch nell wahrgenom men als cine auf 

Ethniziii:it bauende Ku l tur, und dies, obwohl 

Migranto n das Bod li rl'n i s  nach cihn i scher 

Grenzz iohu ng n icht  i n  i h re rn  Gep:Jck l'lih ren .  

Diese Fcstl ogung a u f  die I J erkunfiskultur be

wirkt mitu n tcr  cine Hyper- u nd Rctrad it iona

lisierung dcr Lobcn swoisc , vcrh indert ei n 
Schrittha l tcn mit d cr M odcrn i siorung:  d ie klas

sische Konstellation fiir Kulturkonflikte. Was 

a us den ethnischen Kolonien nach auJ3en dringt, 

wird dann kaum mchr andcrs wahrgcnom mcn 
als in Gestalt angstbesetzter Differenzkultur 

(Kopftuch zw ang, Madchenbcschneid ung, pa tri

archalische Heiratspraxis) oder eben in Gestalt 

willkommcncr Folklore (Volkstanz- und Trach

tengruppcn).  

Beim Stichwort Folklore tritt die Volkskun

de auf den Plan. Be rei twillig kann sie hier - a us 

den eigenen Erfahrungen mit Binnenexotik -

zur Kritik ansetzen. Aber auf die Gefahr hin, zu 

tibersehen, daB die Xenophilie dieser Tage viel 

breiter angelegt ist und nicht zwingend der 

Hilfestellung durch volkskundlich-ethnogra

phischen Wissens bedarf. Lisl Panger, eine Wie

ner Filmemacherin und Photographin, hat neu

lich in einem Kommentar zu ihrem tiberaus 

erfolgreichen Buchprojekt ,Fremdcs Wien", in 

dem sie mit wahrhaft weltreisender Begeiste

rung die ethno-rurbanen4 Zellen der Stadt auf

gesptirt und dokumentiert hat, festgehalten: 

,Jede GroJ3stadt der heutigen Zeit beherbergt 

viele verschiedene Ethnien. In London oder 

Paris ware dieses U nternehmen allerdings nicht 

zu realisieren gewesen, denn dort wird schon 

im StraJ3enbild viel mehr sichtbar. Es gibt be

stimmte Lokale und bestimmte Viertel, in Wien 

hingegen ein groJ3es Erstaunen, wer nicht aller 

hier wohnt und lebt. Wer eine Landkarte von 

Wien zeichnen wollte, wtirde feststellen, daB 

sich die Stadt mehr vertieft als erweitert hat. 

Auf dieser imaginaren Karte wtirden die Ni

schen und Vertiefungen, die sich ergeben ha-

ben,  s i chtbar" (Pongcr 1992: 89) .  
Eth nographischc l ntcrc:-;scn und Rccherchen 

haben heutc ihren Platz aufciner breiten mitt

leren E bene.  lm subpolitischcn Bereich allWg

l i chen H andelns - also in dcr individual is icr

ten, ausgelagertcn Sphiirc gcsel lschaftJ i cher  

Gcstaltungskompctcnz - angcsicdelt (vgl . Beck 

1. 993: 1 49-1.63),  woll cn sic als Korrekturcn an 

den mehr oder minder xenophoben oilentlichcn 

Diskursen vcrstanden werden. Aber sie tibcr

schen dabci, dal3 sic durch ihre iisthetisicren 

den Verfrcmdungsstratcgicn - bcim Sitibcrn in  

den stiidtischcn ,Nischen und Vertiefungcn" -

lciztlich dem ,ethnographischen Paradigma" 

(Ktistlin  1 994) bei der Wahrnehmung des From

den Vorschub lcistcn und cthnische Barrika

den mehr verdichten denn aufltisen. Hans Mag

nus Enzensberger hat diese Haltung pointier

tor Kritik unterzogen: ,Das rassistische Klischcc 

erscheint im N egativ. Die Immigranten werden 

idcalisiert ( . . .  ) . Die Umkehrung des Vorurteils 

kann, weit genug getrieben, bis zur Diskrimi

nicrung dcr Mehrheit gchcn. Dcr SelbsthaH 

wird auf die anderen projiziert, etwa mit dcr 

ltigenhaften Behauptung 'Ich bin ein Auslan

der'( . . .  ). DaB sich eine selbsternannte Mindcr

heit von Gerechten ein anderes Volk wtinscht, 

mag ihrem erzieherischen Ehrgeiz entsprechen. 

Ein Sinneswandel wird sich aber durch mora

lische Erpressung kaum erzielen lassen" (En

zensberger 1992: 53f). 

Ich habe dieses Zitat nicht gewahlt, weil sich 

damit das Thema Moral schnell und eindeutig 

erledigen laBt, sondern weil die von Enzensber

ger kritisierte Verbrtiderungsrhetorik noch ein

mal - und quasi aus einer umgedrehten Per

spektive - auf eine im Diskurs urn Multikul

turalitat in vielerlei Gestalt virulente Haltung 

verweist. Das zielt auf eine tiberkommene 

Fremdheitsvorstellung, auf den TrugschluB ei

ner entweder-oder-Existenz, wie sie bei der 

Untersuchung kultureller Begegnungen - zu

mindest in den spaten westlichen Industriege

sellschaften - nicht mehr unwidersprochen 

vorausgesetzt werden darf. 
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Binnc neth ni s i eru ng: E i gen heiten im 
Gl obal en , Frcmdhciien i n  den Milieus 

Da l.l daR  Fremdc - wic  :web daR 1-l e i m i ::;che, 

E i genc - subjckLive Kon::;Lru kLioncn s i nd, isL 

kau m  crn::;Lha f'L i n  Zwc i fc l z u z ichcn (vg l .  H ahn 

1 9911 : 1 401'.).  Abcr man w i rd auch n ichL i.ibcr

sehcn d i.i r fcn ,  da J.I d i ose Cod i c ru ngcn c i ncr  

mcbrf'achcn I ynam ik u nLcr l i egcn (was w i c

derum keincsfal ls  die NichLexisLenz harLnacki

gcr 'l'rad i Li onen von Xenophobic ,  von sLe r·coLy

pen et b n i ::;ch en Voru rte i l e n suggc ricren ::;oi l ) . 

,Wir bcgegnen dcm Fremden hcuLc nichL 

nu r  b �iu tigcr, sondcrn auch in e iner  verwandcl 

tcn Weise" (Neckel 1 994: 47) .  Zwci VorausscL

zungcn des alten Vcrh altnisscs von Eigcncm 

und Fremdem schcincn zumindest tendcnzi cll  

in Aufliisung bcgriHcn zu scin .  Erstens di.irfcn 

wir in cincr klc i ncr werdcndcn WelL  nichL  mohr 

bedingungslos davon ausgchen, daB Fremd

heiL::;erfahrungcn d urcb cine anthropologisch 

charakteristische Unsicherheit gekennzeichnet 

sind. Man wird viclmchr mitdcnken miissen, 

wic sich in dcr globalcn Gcscllschaft das Ver

haltnis  von inncn und au Bcn vcrschiebt. In 

drastischer Formulicrung - Nildas Luhmann 

sagt, daB eine ,Mchrhcit dcr Welten denkun

moglich geworden" sei (Luhmann 1990 : 7 16) 

kennt die Weltgesellschaft kein AuBen mehr, 

weiljede Kommunikation in ihr selbst geschieht 

und sich wieder auf sie riickbezieht. Die Begeg

nung mit dem Fremden gehort also in einer 

durch okonomische Interdependenz, okologische 

Wechselwirkung, mediale Vernetzung, raumli

chc und kulturelle Mobilitat gekennzeichneten 

Gesellschaft zunehmend ein- und demselben 

Kommunikationszusammenhang an. Urn zur 

schlagwortartigen Litanei von Exempeln am 

Anfang meiner Ausfiihrungen zuriickzukom

men, IieBe sich das folgendermaBen formulie

ren: Die beobachteten Phanomene und Prakti

ken kennen keine eminente lokale oder regio

nale Spezifik, sie sind vielmehr zumindest fiir 

die urbanen Kulturen des sogenannten We

stens gleichermaBen zu konstatieren. U nd man 

muB dabei nicht unbedingt an die ,worldwide 

community of mtv" denken, urn sich die Reali

tat als Verdichtung und Uberlagerung transito

rischer Verhaltnisse von innen und auBen, hei

misch und fremd vorstellen zu konnen. 
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Dam i t  h H ngt c ine  �wciLc ins  Wan ken ge rate

ne Vor· : l ll sset z u ng i n  der  d e fi n i tor i::;chen Kon

struktion von Fremdhc i tsbeziehu ng·en zusam
mcn . Das Frc mdc ::;dzL a ls U ntcr::;chc i d u ng das 

E i gcnc vora u s .  E i nc a ndere Katcgor ic  g ibt es 

gcn a u gcnommcn nicht:  Denn das U nbckannte 

entzicbt s i ch dcr  Wah rnehmung , ble ibL unbe

ka nnt  u nd isL  c igcn t l i ch nicht. exi stent. Nur 

jcncr Toil des Andcrcn , dem wir bcgcgncn, den 

wir viclleicht auch kennenlernen oder kl assifi

ziercn, wird zum Frcmdcn. Ulrich Beck und 

Sigh a rd Neckc l lcitcn daraus die Ie icht  nach

vollziehbarc Bchauptung ab, ,daB die Kunstruk

tion von E igcngruppc n und kol lcktivcn J denti

tat.cn sclbst h·agil gcwordcn isL - u n d  somit 

auch die Untcrscbc idung zum Frcmden . Die 

kollcktiv getci ltcn Formcn des 'Eigcn cn',  von 
dcm sich 'Frcmdhcit' a ls Differcnz absctzt , kon

ncn sich hcutc immcr wcnigcr aufjcnc basalen 

Prozesse verlassen, durch die sie hergestellt 

werdcn. Das sind cinerseits eine stabi le Identi

fizierung mit der eigenen sozialen Gruppe, zum 

anderen die Verinnerlichung kollektiv gcteilter 

Wcrte . ( . . .  ) Pointiert gcsagt : Was ! Georg] Sim

mel lamAnfang dicscs Jahrhundcrtsl als Kenn

zeichen des Fremden verstand - 'der Wandern

de, der heute kommt und morgen bleibt' -, ist 

im Zeitalter der lndividualisierung dabei, selbst 

zur allgemeinen Lebensform zu werden" (Neck

el 1993: 123) .  

In letzter Konsequenz heiBt das naturge

maB, daB die Auflosung des Fremden und des 

Heimischen gleichzeitig ihre Vervielfachung 

implizieren. In der milieuhaft segmentierten 

Erlebnisgesellschaft (vgl. Schulze 1992: 197-

209) sind immer mehr Individuen aufgrund 

ihrer okonomischen und bildungsmaBigen Si

tuation in der Lage, ihre Lebenszusammen

hange nach freien Stiicken zu wahlen. Fur den 

einzelnen besteht gleichzeitig immer weniger 

die alte Verbindlichkeit der Herkunftsmilieus, 

wie sie fiir industriegesellschaftliche Lebens

formen (vgl. Beck 1993: 150) charakteristisch 

ist. Man partizipiert vielmehr an unterschied

lich codierten Kulturstilen, ist - um sich wieder 

volkskundlich vertrauterer Terminologie anzu

nahern - in mehreren gleichzeitigen und sich 

iiberlagernden Identitaten zuhause. Freilich 

bedeutet dies nicht, daB sich die milieugebun

denen Lebensentwiirfe nich t gegensei tig fremd 



bleibcn ,  s i c h  m i t u n l e r  a b l c h n c n d  b i ::;  v o r

standn i s l os gcgcn i.i bc rs t c h cn . S i n n  1 1 11 d  Wn h r
heit kon slru ic rc n sich i n  den D iskurson i so l icr
ter Ku l lurc n . A l o i R  Ha h n  s p r i c h t i n  d icsc m 

Zusammon ha ng von c i ncr  ,Gcncr·a l i ::; i crungdcr  

Fremdc n " :  ,M odernc Gcsc l l sch :dt kan n nur  

deshal b Frc m d h o i t  gc ncrn l i ::; ic rc n , wc i l  s i c  

gleichzc il ig  Frcmdhc il  a l s  Sondcrs t :.d,us da

durch a u lhcbt, d a l.l  al l c  Fremdc s i u d .  Paradox 

formuliort : N u r  dorL ldi n n c n  a i l e  F'rcmdc soi n,  

wo es kci nc Frcmdcn moh r  gibt " (H ah n  1 99-1 : 

162).  

Vor d iosc m 1-.l i n t c rgru nd I a sson s ich n u n  

m.E. ,  wic  c ingangs angcku nd igt,  auch zwoi 

scheinbar gcgcnhi uligc Tenden zen cinandcr 

anniihcrn . Wcnn cinc rsoi tR dor U m gang m i t  

Fremdcm , mit ncucn asthctischon Eriahrun

gen, die nicht dcm Fundus dcr cigcncn Kultur 

entstammcn, sondcrn dirckt odor auf U mwe

gen dem kulturellen Repertoire Fremder ent

nommen s i nd , immcr I e i chter (bcsscr: ungch in

derter) gcschieht , wird man auf dcr andcrcn 

Seite nicht i.ibersehcn di.irfcn , d a B  sich dicscs 

Verhaltnis gleichzeitig nicht unproblematischer 

gestaltet. Wo namlich die lange genug verlaBli

chen Hierarchien des Fremdcn und des Heimi

schen in Auiliisung begriffen sind, wird im Pen

delschlag ein gesteigertes Bedi.irfh.is nach der 

Konstruktion von Differenzen und Grenzen frei

gesetzt. Diese Hand in Hand gehenden Ent

wicklungen sind heute auf der ganzen Band

breite einer Wiederbelebung des Ethnischen zu 

beobachten - von den harmlos spielerischen 

Verfremdungsstrategien in den sich einmal 

mehr als besonders sensible Indikatoren erwei

senden Jugendkulturen, tiber die Stilisierung 

regionaler wie auch urbaner Sub- und Sonder

kulturen zu ethnographisch gleichermaBen 

farbfleckartig interessanten Biotopen, his hin 

zu der Unberechenbarkeit von Gewalt gegen 

alles - einmal und vielleicht nur fi.ir den Augen

blick - als anders Ausgemachte. 

Mit dem Risiko, der Dramatisierung bezich

tigt zu werden: Ein Zusammenhang zwischen 

:lem neuen hedonistischen Weltbi.irgertum, das 

:;ein Bedi.irfnis nach Authentizitat auf den 

\farktplatzen exotisierter Multikultur stillt, 

Jnd dem, was Hans Magnus Enzensberger in 

;einem wahrhaft brillanten Essay ,,Aussichten 

mf den Bi.irgerkrieg" beschrieben hat, scheint 

jcdcnfa l l ::;  zu bcstchon . ,N i c h t  dcr Andere , son 

dcrn pot cnt ic l l  jcdcr andere w i rd h o u tc z u m  

Gcgon sta nd gcwa l ttiitiger Aggression - n ic h l  

i n::;olcrn c r  oin Frcmdor i::;t ( . . .  ) ,  sondorn sofcrn 

o r  s i t u ativ schwiichcr als  oin Aggressor ist u n d  

a l s  untcrlcgcn odo r wc hrlos w ahrgono m m c n  

w i rd" ( Ncckcl l 993 :  1 35f. ) .  

Die gcgcnw iirt igc Macht zur Konstru kt io n 

individ ucl lor ldentitaton und die glcichzcit i gc 

globalc Vcrfugbarkcit kulturcller Zeichcn bc

scbcrcn u n s  in dcr Tat zwcierlci: Einmal d i e  

Miigl ichkci t z u  r a l l tagsasthctischcnAncign ung 
und Valori sicrung im Dbergang bcfindlichc r  

und nicht mohr cindeutig codiertcr Vcrsatz

stiicke fremder Kulturen ; zum anderen das 

wachscnde Bcmiihen, kollcktive Identitatcn 

und Vorstellungen des Gemeinschaftlichen zur 

Bestarkung des Eigenen und zur Ausgrenzung 

von Fremdem auf den marginalisierten Reston 
der tradierten Sicherheiten neu zu begriinden. 

Das Ethnischc - zur Binncnethnizitat gcwan

delt - steht dabei beidesmal im Mittelpunkt. 

Die Rhetorik der offenen Kulturen: 
Strategien des Verstehens 

Was bedeutet dies fiir eine Kulturwissenschaft, 

die lange genug an die Existenz geschlossener 

Kulturen gewiihnt war, und die diese auch noch 

dart auszumachen kiinnen glaubte, wo schon 

hiiflich gesagt - einiges Geschick vonniiten war, 

das Forschungsfeld entsprechend zu begren

zen? (vgl. Auge 1994: 13-52) .  Und was kann 

dies fi.ir die Interessen einer Ethnologia Euro

paea bedeuten, fi.ir eine Disziplin also, die sich 

selbsterkanntermaBem - wie wenige andere 

sonst - stets in einer Gemengelage von ,Fund 

und Erfindung' bewegt und immer auch mit

strickt an den kulturellen Befindlichkeiten, die 

sie sich zu untersuchen anschickt? 

Wenn sich gegenwartiges Dasein, wie Ulrich 

Beck mehrfach ausgefiihrt hat, zunehmend 

weniger auf eine ,entweder-oder-Existenz' be

schrankt, sondern gerade im ,und' ihr definito

risches Merkmal findet (vgl . Beck 1993 : 9-22) ,  

wenn also Identitaten transitorische sind und 

sich vielfach iiberlagern, wird sich eine be

obachtende und deutende Wissenschaft wie die 

Ethnologie nicht auf die alten Sicherheiten 

verlassen diirfen. Sie wird auch nicht gut daran 
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tun ,  s i ch  von ma nchcrl c i  Vo l ksku l tu r- Rcv iva l  

untcr  dcr  Fahnc  des  Eth n i schcn b l cndcn  zu  

lassen , nur wci l  d a m  i t  v i c l l c i cht  c i n e  neue  Kon

j u n kt u r  l'i.i r das Fach vcrbundcn scin ki Jnnic .  

Unbcstri ticn sc i  d i e  ZusW n d i gkc it  (und 

moglichcrwcisc Kornpcicnz)  f'i.i r den symbo l isch

kul t u re l len Bere i ch all ii:ig l i cher  Praxis , ange

sichts c i n c r  sich ncudcfi n i crcndcn Bedeutu ng 

des Eth n ischcn i n  dcr  Gcgcnwart. Doch l aucrt 

auch hier die Falle, wic  s ic  s i ch  b is  in unsere 

Tage gcraclc in der Snche des sog. Folklorism us  
a u f'iut ;  d i e  Gcf'a h r  n H m l i ch ,  a usgestattet m i t  

angcstammt-vol ksku n d l ichcn l n terpretamcn

tcn , das grof3e Ganzc a us den Augen zu vcrl ic

ren, und allerorten nur mehr Vcrliingerungen 

odor  Reakiiv ierungcn trad icrtcr Kultu rmustcr 

zu sehen. Auch diirfEm sich die etwa in der 

Tourismusforschung lange manifesten Fehler 

nicht wiederholen , l{cisende und Bere iste wie 

Fremdes und Eigenes fein siiuberlicher 'l'ren

nung zu unterz i chcn unci dam it die Unschiirf'cn 

gcmischter Existenzformcn dcm Verstehen zu 

cntzichen. 

Besser wird cine Europiiische Ethnologic bei 

der Untersuchung gegenwiirtiger Ethnisie

rungstendenzen ihr Augenmcrk auf die Uber

giinge zwischen den Kulturen richten, neuauf

gerichtete nationale und regionale Identitiiten 

nicht als festgesetzte Grof3en betrachten, son

dern am Ende der groBen Ideologien nach den 

Bedingungen und Bediirfnissen fragen, welche 

die neuen und iiberkommenen gleichermaBen 

(wieder) mobilisieren. SchlieBlich verspricht 

Differenz ja gerade ,die Moglichkeit einer zwar 

partikularen, aber doch kollektiven Identitiit", 

wie Konrad Kostlin neulich formuliert hat (Kost

lin 1994: 5) .  
N eben fremd und heimisch, neb en inn en und 

auBen, gibt es noch immer oben und unten -

auch das sollten wir nicht iibersehen. Wir soli

ten es weder iibersehen, wenn es gilt, milieu

spezifische Lebensstile ins Auge zu fassen -

schlieBlich verdankt sich die Segmentierung 

alltagsiisthetischen Erlebens nicht zuletzt ei

ner Vervielfachung okonomischer Hierarchien; 

und wir sollten das auch dann nicht vergessen, 

wenn neugezimmerte kollektive Identitiiten zur 

Debatte stehen (vgl. Kaschuba 1994). Sie ver

bergen oft genug - unter der Etikette der kultu

rellen (oder neuerdings vermehrt: der ethni-
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schcn)  D i l'f'crcnz - die Suchc nach po l i t i scher, 

rcch t l i c h c r  u n ci  w i rtsch a fi l i ch c r Nor mali

sicrung. Zu cincr  m i t  Recht gcf( Jrdcrtcn ,Ent

pathciis icrung" a l lc r  Kollcktiv idcnt i ii.i icn kann 

cs bcitragcn - so hat ncul ich Hermann  Bau

singer mit Bezug auf cine von Rud o l f  Burger 

polcm i s icrtc ,Falschc Wiirme dcr Ku ltu r" ( Bur

ger 1. 993) fcstgehal icn -, wcnn dicsc ,n i cht als 

, volkskundlich interessante Kulturbiotopc', son

dcrn als oflcne und lcbcndige Koniigu rationen 

vcrsiandcn worden" (Bausi ngcr 1 994: 13G) .  

M arcAug6 hat in sci ncm Vcrsuch  c i ncr  Neu

bcstimmung von Autgabcn dcr anth ropologi

schcn Wisscnschaf'icn in dcr Modcrnc ein 

sprachlich-metaphorisches Mod e l l  von Behei

matung vorgcschlagcn, cines, das clcr Auflo

sung traditioneller Bindungen und der Verviel

fachung sprachlich-kultureller Zeichensysteme 

gerecht zu werden versucht. ,Die Person ist 

dort zu Hause, wo sie sich in der Rhetorik der 

Mcnschcn auskcnni, mit clenen s ic  clas Leben 

teilt" (Auge 1994: 126).  
Ubertragen auf die Aufgaben eincr Eilmolo

gie der Gegenwart konnte das hei Bcn, die 

Sprachen der Kulturen in ihren Neuformu

lierungen zu untersuchen - freilich nicht ohne 

sie nach ihren handlungsleitenden Bediirfnis

sen zu befragen. Oder urn so harmlos zu enden, 

wie oben begonnen wurde: Nach der Welthal

tigkeit zu forschen - in dem ethnologischen 

Museum, von dem wir uns umgeben wiihnen. 

Anmerkungen 

Der Beitrag basiert auf einem beim 5. Internationa
len KongreB ,Ethnologia Europaea" der SIEF - Socie
te Internationale d'Ethnologie et de Folklore, Wien 
12.-16.  September 1994 gehaltenen Vortrag. 

1. Eine Zusammenstellung der wichtigsten Zahlen, 
Daten und Fakten bei John/Lichtblau 1990; fur 
die Gegenwart bei Lischke/Rtigl 1993: 145. 

2 .  Vgl. die das Projekt der Vorarlberger Landesre
gierung KultUrSprilnge. Zwischen heimisch und 
fremd begleitende gleichnamige Zeitschrift 1/ 
Herbst 1991 his 9/Herbst 1993 (Bregenz). 

3 .  Das zeigt etwa ein Blick in den Pressespiegel der 
KultUrSprtinge 1991-1993 (wieAnm. 2);  vgl. etwa 
Wohlwend-Wanger, Ines: Grenzen durchbrechen. 
Wie schmeckt ein Kuss in Mrika? In: Bodensee 
Hefte 1992. H. 12, S. 54-57.  

4 .  Der Begriff rurban (eine Kontraktion a us urban 



und rura l )  gcht  zu rtick a u f  den ameri lw nischcn 
Sozio loge n C ha rl es , Josiah Ga l pin ("T h e  Concept. 
of Rurb: t n it.n l. ion") .  Vg- 1 .  Dcrs . I !J l l:l : The ::iocin l 
Anatomy of nn Agricu l l u rn l  Co m m u nit y. Wiscon
sin. 
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Summary 

Today, people are confronted at every turn with 

new aesthetic experiences, which are not rooted 

in the fundus of the indigenous culture, but are 

taken from the cultural repertoire of "foreign

ers". It is well known, in what diverse forms 

these cultural contacts take place, yet little is 

known about the mechanisms of their adoption 

and maintenance. On the basis of observations 

made of emblematic ethnicity in the urban 

sphere - with particular reference to current 

experience oriented popular culture - this con

tribution raises the question of a new relation

ship with "the foreign" in an age of individual

ized identities and the global availability of 

cultural symbols .  At the centre of interest are 

the relationships between the harmless every

day aesthetic affinities on the one hand, and the 

growing attempts to re-establish collective iden

tities and conceptions of the communal on the 

other. Finally, faced with a role of the ethnic in 

popular culture, which is currently redefining 

itself, the options and the responsibilitis of 

European ethnography will be discussed. 
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