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Éditorial

La liberté académique,  
entre ombre et lumière

Vous vous en souvenez sans doute : en octobre der-
nier, la chercheuse franco-iranienne Fariba Adelkhah ren-
trait enfin en France, graciée mais non acquittée, après 
plusieurs années de détention dans la tristement célèbre 
prison d’Evin pour détenus politiques au nord de Téhé-
ran. Poursuivie pour « espionnage » et « atteinte à l’ordre 
public », elle aura finalement été incarcérée pour « propa-
gande contre le système » et « complot contre la sûreté 
nationale », alors qu’elle ne faisait qu’exercer son métier, 
celui, précisément, de chercheuse. Docteure honoris cau-
sa de l’Université de Genève, spécialiste de l’anthropolo-
gie sociale et politique de l’Iran postrévolutionnaire, Fariba 
Adelkhah est devenue l’un des symboles mondiaux de la 
lutte pour la liberté académique. Mais que sa récente libé-
ration des geôles de la République islamique d’Iran, aussi 
réjouissante soit-elle, ne nous fasse pas trop vite oublier la 
morosité du tableau d’ensemble.

Car la liberté académique ne va pas bien. Elle se porte 
même de mal en pis de par le monde, si l’on se réfère aux 
rapports Free to Think, un projet de surveillance mené an-
nuellement par le réseau Scholars at risk (SAR) : le rapport 
2023 documente 409 attaques contre des universitaires et 
leurs institutions dans 66 pays et territoires. Son pendant 
de 2020 faisait état de 341 atteintes à la liberté académique 
dans 58 pays et territoires. Free to Think 2017 analysait 
quant à lui 257 attaques signalées contre des communau-
tés de l’enseignement supérieur dans 35 pays et territoires. 
Si les méthodes et les conditions de recensement de cas 
ne sont sans doute pas identiques en tout point d’une 
année à l’autre, il n’en demeure pas moins incontestable 
que le respect des libertés académiques affiche un recul 
notable à l’échelle globale, comme le confirme l’indice de 
liberté académique, un outil codéveloppé par le réseau SAR 
et d’autres institutions. Cette fâcheuse évolution ne manque 
pas d’alarmer.

Cela est d’autant plus inquiétant que les différentes 
analyses témoignent d’une péjoration de la situation non 
seulement dans les pays soumis à un régime autoritaire, 
mais aussi, çà et là, en contexte démocratique. Voilà donc 
un thème brûlant dont l’ASSH s’est saisie en 2022, en met-
tant sur pied un groupe de travail ad hoc. Au travers de 
ce nouveau numéro de notre Bulletin, il ne s’agit bien sûr 

pas de faire toute la lumière sur la vaste question de la li-
berté académique, mais d’en éclairer certains aspects, de 
dissiper la brume sur quelques prises de vue, pour ainsi 
dire. Qu’est-ce qui définit, pour commencer, la liberté aca-
démique ? Comment distinguer liberté d’expression gé-
nérale et liberté d’expression académique ? Qu’en est-il 
de la liberté académique en Suisse ? De quels privilèges, 
mais aussi de quels devoirs s’assortit la réflexion en tant 
que compétence clé de l’activité académique ? Comment 
s’articulent financements privés de la recherche – ou, à 
l’inverse, influence idéologique étatique, à l’exemple d’un 
pays comme la Pologne – et liberté académique ? Quid 
des agressions contre le véhicule même de cette liberté, à 
savoir la langue ?  

Voilà quelques-unes des questions abordées dans 
notre dossier thématique. Mais la réflexion se prolonge ai-
sément au-delà des contributions qui le constituent. Ain-
si, nous vous proposons par ailleurs un article sur la mise 
en danger de la démocratie par le code informatique et la 
gouvernance algorithmique, qui ne manque pas d’enrichir, 
même indirectement, nos considérations sur la liberté aca-
démique. Dans « Le mot de la fin », l’évocation dystopique 
du Dies Academicus 2053 de l’Université de Lozane (ré-
forme orthographique oblige) nous donne de quoi méditer, 
frissons dans le dos à l’appui, sur la fonction sociale et po-
litique des chercheurs et chercheuses. Enfin, la liberté évo-
quée grandiosement par les images de montagnes, dans le 
recueil central comme sur la couverture et ci-contre, nous 
invite à prendre soin des biens menacés, qu’ils soient d’ail-
leurs d’ordre naturel ou académique, et à assumer nos res-
ponsabilités en tant que citoyens ou chercheuses à l’égard 
des connaissances et du savoir. Les ciels tantôt noir pro-
fond tantôt blanc éclatant s’accompagnent ici de tout un 
camaïeu de gris, qui peuvent être autant de plaidoyers en 
faveur des discours nuancés, de la culture du débat, des 
échanges d’idées et du respect des opinions d’autrui face 
à la complexité du monde. 

Fabienne Jan 
Corédactrice
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Kleine Causerie 
über das Schreiben 
guter Texte
Vom Wert gelingender schriftlicher 
Kommunikation

Katrin Burkhalter

Gute Texte schreiben ist wichtig. Dem stimmen wohl alle zu. 
Unsere Erwartungen an die schriftsprachliche Kommunika-
tion sind zwar hoch, aber meistens implizit. Selbst Schreib-
erfahrene können erstaunlich schlecht benennen, was gutes 
Schreiben und gute Texte ausmacht. Um über das Schrei-
ben als soziale und akademische Praxis nachdenken und 
uns darüber verständigen zu können, brauchen wir Begriffe.

Schreiben scheint so normal, dass wir uns – jedenfalls 
hier und heute – kaum je Gedanken darüber machen. Und 
tun wir es doch einmal, übersehen wir vielleicht, dass Schrei-
ben und Texte zweierlei sind. Das eine ist der Weg zum an-
deren: Schreiben ist der Prozess, der Text das Produkt. Will 
man sich über das Schreiben von Texten verständigen, kann 
es sein, dass man aneinander vorbeiredet. Für den einen 
zeichnet sich ein guter Text vor allem durch sprachformale 
Korrektheit aus, für die andere hingegen, dass er verstanden 
wird, während ein Dritter wiederum einen Text dann gut fin-
det, wenn er flott aus jemandes Feder fliesst und gern auch 
etwas blumig ist. Deshalb erst einmal: Was heisst «Text»? 
Und was «Schreiben»?

Schreiben und Text
Unter «Text» verstehen wir hier schriftlich fixierte In-

formationen (Texte können allerdings auch mündlich sein). 
Zudem gehen wir hier davon aus, dass diese Fixierung mit-
tels Sprache erfolgt (tatsächlich können aber auch mathe-
matische Formeln, Fahrpläne, Stadtpläne, Baupläne oder 
Musiknoten als Texte verstanden werden). Beschränken 
wir uns also auf schriftsprachliche Texte. Damit rückt die 
Sprache in den Fokus, und man mag sich fragen: In welcher 
Sprache sind denn die Texte geschrieben, an die wir denken, 
wenn wir nicht viel denken?

Doch erst zur Auffassung von «Schreiben»: Wer schreibt, 
produziert etwas. Wer schreibt, stellt erstens Buchstaben, 
zweitens Wörter, drittens Sätze und viertens Texte her. Jede 
dieser Stufen setzt die vorangehenden voraus und geht über 
sie hinaus. Wer Wörter schreibt, schreibt auch Buchstaben; 
wer Sätze schreibt, schreibt auch Wörter (und Buchstaben) 
und so weiter. Wenn nun hier von «Schreiben» die Rede ist, 
ist die vierte Stufe gemeint, also das Texteschreiben. Was 
macht einen Text aus? Nicht nur sein Inhalt, sondern auch 
seine Funktion. Bei einem Text handelt es sich um eine spe-
zifische Sprachverwendung mit einer spezifischen Absicht. 
Texte sind Rhetorik. Und da Texte Rhetorik sind, ist der 
Gedanke, dass sie eben doch auch mündlich sein können, 
flugs durch die Hintertür wieder hereingeschlüpft. Eine Grup-
pe von Texten mit gleicher Funktion und gleicher Rhetorik 
nennt man übrigens «Textsorte».
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Die Einsicht, dass Texte eine Funktion 
haben und damit Werkzeuge sind, führt uns 
zur fünften und höchsten Stufe des Schrei-
bens. Diese Auffassung wird augenfällig, 
wenn wir etwa an den folgenden Satz den-
ken: «Anna schreibt Toni einen Brief.» Hier 
steht nicht so sehr der Brief (der Text) im Vor-
dergrund, sondern vielmehr die Kommunika-
tion. Der Text ist nur insofern von Bedeutung, 
als er das Kommunikationswerkzeug ist.

Schreiben und  
Mehrsprachigkeit
In welcher Sprache sind denn nun 

aber die Texte geschrieben, an die wir den-
ken, wenn wir nicht viel denken? Schreibt 
Anna Toni einen deutschen Brief? In unserem 
Land ist mit einer gewissen Wahrscheinlich-
keit damit zu rechnen, dass der andere nicht 
deutschsprachig ist. Möglicherweise ist Toni 
ein Romand. Oder seine Muttersprache ist 
Portugiesisch. Dann schreibt ihm Anna viel-
leicht einen französischen Brief oder – wahr-
scheinlicher – einen auf Deutsch, der aber 
so geschrieben ist, dass Toni als Fremdspra-
chiger ihn gut versteht. Nur nebenbei: Dass 
genau dieser Umgang mit Mehrsprachig-
keit dem erklärten Willen der Eidgenossen-
schaft entspricht, ist im «Bundesgesetz über 
die Landessprachen und die Verständigung 
zwischen den Sprachgemeinschaften», dem 
Sprachengesetz von 2007, nachzulesen.

Schreiben als  
Beruf und Schreiben 
im Beruf
Wir alle haben mehrere Rollen inne, die wir in unter-

schiedlichen gesellschaftlichen Feldern ausüben: in der 
Familie und im Freundeskreis, am Arbeitsplatz, vielleicht in 
der Öffentlichkeit. Diese Lebensbereiche regeln die Verwen-
dung der (geschriebenen) Sprache und damit das, was man 
«Sprachdomänen» nennt. Privat schreiben wir anders und 
anderes als im Beruf. Aber natürlich ist nicht alles berufliche 
Schreiben gleich und auch nicht gleich wichtig. Die Unter-
scheidung in Schreiben als Beruf und Schreiben im Beruf ist 
einleuchtend und hilfreich. Demnach sind die schreibenden 
Berufe (Journalistin, Korrektor, Kolumnistin) zu unterschei-
den von anderen Berufen, in denen zwar auch geschrieben 
wird, Schreiben aber keine zentrale Rolle spielt (Sozialarbei-
ter, Ärztin, Informatiker). Als drittes Schreibfeld sind Schule 
und Hochschule zu nennen, wo Schreiben Lehr- und Lern-
inhalt ist.

Ein Text ist ein (Sinn-)Gewebe: Tatsächlich geht das Wort 
«Text» auf das lateinische «textus» (Gewebe) zurück.  
Hier abgebildet sind Webstühle als sich wiederholendes Muster. 
Die japanische Seide aus dem frühen 19. Jahrhundert  
veranschaulicht die Art und Weise, wie sie hergestellt wurde.  
Es wird also gewissermassen webend das Weben dar- 
gestellt – genauso wie im vorliegenden Beitrag schreibend  
über das Schreiben geplaudert wird.
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Schreiben in der Schule
Die Qualitätsansprüche an die Texte von «Profes-

sional Writers» sind gewiss höher und vielfältiger als jene 
an Texte von «Writing Professionals», deren Texte vor allem 
eines zu sein haben: funktional. Noch einmal anders sieht es 
im dritten Feld aus. Hier kann ein Textqualitätsmassstab nur 
begrenzte Gültigkeit haben. Schreibkompetenz eignet man 
sich immer anhand bestimmter Textsorten an. Das auf diese 
Weise Erworbene lässt sich nicht ohne Weiteres auf andere 
Textsorten übertragen. Wer gute Berichte schreibt, schreibt 
möglicherweise schlechte Webtexte. Dieser Einsicht ist es 
zu verdanken, dass sich der schulische Schreibunterricht 
fundamental verändert hat: Das klassische Aufsatzschreiben 
ist mindestens teilweise einem Schreibunterricht gewichen, 
der sich an der ausserschulischen Lebenswelt orientiert. Es 
lässt sich aber nicht wegdiskutieren, dass Lernertexte nie 
einen echten Adressaten haben.

Schreiben an der  
Hochschule
Auch an den Hochschulen hat sich die Schreibleh-

re gewandelt. Genauer gesagt ist sie, zumindest im deut-
schen Sprachraum, in den letzten wenigen Jahrzehnten 
erst entstanden. Heute gibt es Schreibmodule, Schreibbe-
ratung, Schreibzentren. (In der Schweiz gibt es lediglich an 
der PH Zürich ein Schreibzentrum, im übrigen deutschen 
Sprachraum allenthalben.) An Hochschulen schreiben aller-

dings nicht nur Studierende, sondern auch Wissenschaftle-
rinnen und Wissenschaftler, für die das Schreiben berufli-
ches Schreiben ist. Die «Scientific Communities», diese so 
potenten wie wenig fassbaren Grössen, sind je nach Disziplin 
zunehmend englischsprachig. Wer beim Schweizerischen 
Nationalfonds ein Gesuch einreicht, muss dies für zahlrei-
che Disziplinen auf Englisch tun; Eingaben für geistes- und 
sozialwissenschaftliche Projekte sind nach wie vor in einer 
Schweizer Amtssprache möglich. Verwendet man in den Na-
turwissenschaften nur noch Englisch als Verkehrssprache, 
läuft zum Beispiel das Deutsche Gefahr, nach einiger Zeit 
die notwendigen sprachlichen Mittel für die Wissenschafts-
domäne zu verlieren. Aber was soll man denn tun, wenn man 
insbesondere in den Naturwissenschaften Erfolg haben will? 
Unterschiedliche Sprachen sind unterschiedlich viel wert, 
nicht nur in den Wissenschaften. Oft zahlt sich die Beherr-
schung des Englischen aus, abhängig vom Berufsfeld kann 
es aber auch eine Landessprache sein. (Für die Romands 
lohnt es sich in der Regel, die deutsche Sprache zu beherr-
schen, hélas!) Wer eine oder mehrere potente Sprachen be-
herrscht, verdient mehr. Das lässt sich wissenschaftlich be-
legen. Ach, es ist eine vertrackte Angelegenheit.

Schreiben ist soziales und kulturelles Handeln: Wir schreiben  
Texte, die (in aller Regel) gelesen werden sollen. Aus dieser  
Lektüre können neue Texte folgen und daraus wieder neue … 
Aber auch unser Text ist nicht im luftleeren Raum entstanden; 
vielmehr geht ihm eine Vielzahl von Texten und damit von  
Bedeutungsmustern voraus, auf die wir uns schreibend be-
ziehen.



11

SPOTLIGHT 

Bu
lle

tin
 S

A
G

W
   

1 
| 2

02
4

Literatur

 • Adamzik, Kirsten, Antos, Gerd und Eva-Maria Jakobs 
(1997): Domänen- und kulturspezifisches Schreiben. 
Textproduktion und Medium, Frankfurt.

 • Becker-Mrotzek, Michael (2004): Aufsatz- und Schreib-
didaktik, in: Knapp, Karlfried et al. (Hg.): Angewandte 
Linguistik. Ein Lehrbuch. Tübingen und Basel, S. 36–55.

 • Bourdieu, Pierre (1979): La distinction: critique sociale 
du jugement, Paris.

 • Brinker, Klaus, Cölfen, Hermann und Steffen Pappert 
(2014): Linguistische Textanalyse. Eine Einführung  
in Grundbegriffe und Methoden (Grundlagen der Ger-
manistik 29), Berlin.

 • Burkhalter, Katrin und Cornelia Czapla (2021): Gute 
Texte schreiben mit dem Sachtexttriangel. Ein bifokales 
Schreibdidaktik-Instrument für Hochschule und Beruf, 
in: Czapla, Cornelia, Loesch, Cristina und Christian 
Segerer (Hg.): Fachschreibdidaktik MINT. Weinheim und 
Basel, S. 118–139.

 • Janich, Nina (Hg.) (2008): Textlinguistik. 15 Einführungen. 
Tübingen.

 • Ludwig, Otto (2003): Konzeptionen des Schreibens, in: 
Der Deutschunterricht 3/2003, S. 4–13.

 • Weder, Mirjam und Afra Sturm (2016): Schreibkompe-
tenz, Schreibmotivation, Schreibförderung. Grundlagen 
und Modelle zum Schreiben als soziale Praxis, Seelze.

DOI

https://doi.org/10.5281/zenodo.10404453

Zur Autorin

Katrin Burkhalter (www.schreibschraube.ch) ist Redaktorin 
der Zweimonatsschrift «Sprachspiegel», Lehrbeauftragte 
für wissenschaftliches Schreiben und Projektcoach an der 
Berner Fachhochschule (Departement Gesundheit), Lei-
terin von Schreibkursen beim Kanton Bern und bei der Stadt 
Bern sowie Co-Autorin einer Einführung in die Schreib-
wissenschaft (erscheint 2025). Von 2018 bis 2023 war sie 
Präsidentin von www.forumschreiben.ch.

Schreiben und Status
Unabhängig von der Sprache eines Textes: Ist es wich-

tig, dass Texte fehlerfrei sind? Die Antwort lautet Ja. Man 
mag das weder gut noch gerecht finden, aber wir wissen, 
dass Verfasser fehlerhafter Bewerbungsschreiben seltener 
zum Gespräch eingeladen werden. Ein sogenannt «distink-
tiver» Sprachgebrauch ist ein Beispiel dafür, was man unter 
«symbolischem Kapital» versteht: Man spricht und schreibt 
korrekt und hebt sich damit vom Rest der Welt ab, der die 
Sprache eben nicht richtig beherrscht. Der Begriff, der auf 
Pierre Bourdieus Werk «La distinction: critique sociale du ju-
gement» von 1979 zurückgeht, bezeichnet die Chancen, die 
zur Gewinnung und Erhaltung sozialer Anerkennung führen. 
Was wir uns mit viel Anstrengung erarbeitet haben – zum 
Beispiel fehlerfreies Deutsch –, soll sich nun gesellschaftlich 
auszahlen, und diesen Anspruch verteidigen wir gnadenlos. 
Die so motivierte Dynamik, angetrieben durch das Streben 
nach Status, läuft kaum je bewusst ab. Entsprechend sind 
die Regulierungsmechanismen implizit, gewissermassen 
zwischen den Zeilen. Gerade nett ist all das nicht – wir alle 
aber halten diese Dynamik am Laufen.

 In diesem Heft geht es um Freiheit. Wer frei ist, darf 
neugierig sein, Fragen stellen, Hypothesen formulieren, nach 
Antworten suchen. Die Freiheit des Geistes ist wohl die 
grösste Freiheit überhaupt. Wissenschaft kann nur in Frei-
heit gedeihen. Eine freie Welt ist eine gute Welt. In einer gu-
ten Welt dürfen wir nicht nur denken, was wir wollen, son-
dern auch (fast alles) schreiben, was wir wollen. Aber es ist 
wichtig, dass wir nicht so schreiben, wie wir gerade wollen, 
sondern uns erst überlegen, wie wir sprachlich unserer Rolle, 
dem Adressaten, der Textsorte, dem (sprachlichen) Kontext 
und den Erwartungen der Domäne gerecht werden. Denn 
gute Texte sind immer angemessene Texte. 

•
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Parmi les différents flux de déchets que les socié-
tés actuelles produisent, les appareils électroniques sont 
ceux qui connaissent depuis plusieurs années une crois-
sance accélérée. Celle-ci repose sur le remplacement 
constant des smartphones, tablettes, ordinateurs por-
tables, consoles de jeux ainsi que du cortège de câbles 
et de chargeurs qui les alimentent. Problématique à plu-
sieurs égards, ce phénomène a fait l’objet ces dernières 
années de multiples investigations qui en soulignent les 
enjeux.

De l’obsolescence  
au placard
À la différence d’autres biens de consommation à 

la composition moins complexe, ces appareils ne sont 
« neufs » que pendant une durée très limitée, après quoi 
leur valeur monétaire ou symbolique diminue considéra-
blement, même s’ils fonctionnent toujours. S’ajoutent ici 
les questions d’obsolescence qui rendent les objets numé-
riques difficiles à réparer ou parfois inutilisables, dès l’in-
troduction de nouveaux modèles d’appareils, de systèmes 
d’exploitation, voire d’infrastructures de communication 
différentes. Programmée ou non par les industriels, cette 
obsolescence est problématique dans le sens où elle am-
plifie le poids environnemental du secteur du numérique, du 
fait des enjeux d’extraction minière ou de consommation 
énergétique qu’elle implique.

Ces « restes du numérique », obsolètes, oubliés ou 
parfois hors d’usage, qui subsistent quand leur utilisation 
est révolue, se retrouvent par conséquent mis au rebut. 
Quel foyer n’a pas des piles de smartphones dans ses 
placards ? Malgré un intérêt accru pour ces questions, la 
grande majorité de cet appareillage provoque un véritable 
embouteillage tout autant dans les marchés aux puces et 
autres boutiques d’occasion que dans les quelques cir-
cuits de recyclage qui sont apparus ces dernières années.

Recyclage industriel,  
réemploi amateur 
L’économie industrielle s’intéresse cependant tou-

jours davantage à ces rebuts, pour des raisons de res-
ponsabilité environnementale et du fait de considérations 
économiques. Ces amoncellements de smartphones, 
d’ordinateurs ou de vieilles consoles sont composés d’un 
mélange complexe de matériaux comprenant de l’or, de 
l’argent, du cuivre, du lithium ou du cobalt précieux à ré-
cupérer. Une tonne de circuits imprimés peut ainsi conte-
nir 40 à 800 fois la quantité d’or et 30 à 40 fois la quantité 
de cuivre extraites d’une tonne de minerai aux États-Unis, 
selon l’Agence américaine de protection de l’environne-
ment (Environmental Protection Agency, EPA). Beaucoup 
de travaux de recherche s’intéressent par conséquent aux 
techniques de recyclage en ingénierie, à l’étude et aux dé-
fauts des chaînes logistiques mondiales à même de les 
traiter – des modèles d’affaires permettant de pérenniser 
leur recyclage –, mais aussi aux difficultés scientifiques et 
techniques d’un tel objectif.

La réutilisation des déchets numériques mis au re-
but ne se limite néanmoins pas aux actrices et acteurs in-
dustriels. Ces appareils obsolescents font ainsi l’objet d’un 
mouvement récent et subtil du recyclage vers le réemploi 
qui désigne les multiples opérations par lesquelles des 
produits ou des composants sont réutilisés pour un usage 
identique ou différent.

Ding hat Geist

Rebuts  
numériques
Nicolas Nova

Amas d’iPhones mis au rebut, sans être jetés.
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Une floraison de formes  
de réemploi
Dans le cas des rebuts du numérique, ce réemploi 

correspond par exemple à la réutilisation de pièces et de 
composants prélevés sur des appareils inutilisés, notam-
ment pour les employer dans des contextes associatifs 
et pour créer des systèmes d’information low-tech : ordi-
nateurs moins puissants que les modèles actuels, mais 
configurés pour des usages minimaux (bureautique, ac-
cès au Web), réseaux WiFi locaux, etc. Le réemploi peut 
aussi concerner de nouvelles formes d’artisanat électro-
nique qui visent la personnalisation, l’adaptation ou la 
création d’objets numériques en série limitée, ou encore 
la remise à neuf d’objets vintage. Une économie marginale 
du bricolage électronique est ainsi née autour de la ré-
utilisation d’objets mis au rebut et de leur hybridation avec 
des techniques plus récentes par des designers et autres 
bricoleurs et bricoleuses. Les postes de radio du début 
du XXe siècle peuvent ainsi se voir améliorés et addition-
nés de composants Bluetooth pour les rendre acces-
sibles avec un smartphone. La création de synthétiseurs 
modernes peut reposer quant à elle sur la réutilisation de 
composants électroniques d’ordinateurs délaissés. Une 
autre voie possible consiste à réutiliser ces composants 
et ces matières pour créer des objets singuliers, comme 
du mobilier chez les designers du studio Formafantasma. 
Ces exemples de réutilisation se déclinent enfin dans les 
diverses initiatives de conservation ou de restauration des 
machines numériques passées, dans des associations ou 
des musées, par exemple dans le secteur du jeu vidéo.

Que nous disent ces pratiques ? Elles relèvent au 
fond d’une multiplicité de formes et de contextes qui 
visent à prolonger la durée de vie de ces objets délais-
sés ou à leur redonner de la valeur. Elles soulignent en 
cela un intérêt croissant pour la réparation, l’entretien et 

la maintenance des objets qui nous entourent, même 
de ceux qui sont les plus complexes et rapidement ob-
solescents. Plus généralement, l’existence de ces pra-
tiques est une occasion pour saisir la manière dont des 
actrices et acteurs non industriels et des citoyen·ne·s 
luttent contre l’obsolescence des machines et déve-
loppent un savoir-faire intéressant afin d’envisager 
de nouvelles modalités de conception et d’usage des 
technologies numériques. Ce qui en fait une piste per-
tinente pour renouveler nos imaginaires de la consom-
mation et faire face à la crise environnementale.

L’auteur remercie le Fonds national suisse de la recherche pour  
le financement du projet dont est tiré ce texte (projet no 204686).

•

Dans cette rubrique des chercheurs et chercheuses nous livrent  
leurs réflexions sur un objet du quotidien de leur choix.  
Dans ce numéro : les appareils électroniques mis au rebut.
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Wer auf der Produktebene  
ansetzt, um nachhaltigen  
Konsum zu erreichen, hat  
schon verloren

Sylvia Lorek

Nachhaltigkeit lässt sich nicht kaufen, käuflich sind nur mehr 
oder weniger nachhaltige Produkte. Daher hat häufig schon 
verloren, wer auf der Produktebene und bei Konsumentin-
nen und Konsumenten ansetzt, um Nachhaltigkeitsziele zu 
erreichen. Der Sammelband «Wege zu einem nachhaltigen 
Konsum. Reflexionen der Geistes- und Sozialwissenschaf-
ten», den die SAGW im September 2023 veröffentlicht hat, 
verdeutlicht diese Problematik sehr schön.

In den 1990er-Jahren ist die Diskussion um nachhalti-
gen Konsum in eine Falle geraten, aus der sie sich nur viel zu 
langsam befreien kann. Damals galten sauberere Produktion 
und ökologischere Produkte in den noch relativ jungen Um-
weltministerien als wichtige Ziele. Dementsprechend gab 
es Abteilungen für integrierte Produktpolitik, denen die Ver-
antwortung für die Förderung des nachhaltigen Konsums 
frei nach dem Motto übertragen wurde: «Jetzt haben wir all 
diese sauberen und effizienteren Produkte, nun müssen die 
Menschen sie nur noch kaufen.» Es war die Geburtsstunde 
all der Informations- und Aufklärungskampagnen, die das 
Portfolio der Politikinstrumente zum nachhaltigen Konsum 
nach wie vor dominieren. Keine von ihnen hat bisher zu ei-
ner globalen Senkung des Ressourcenverbrauchs geführt.1 
Fachliteratur und erst recht gesellschaftliche Initiativen zu 
nachhaltigem Konsum fordern daher oft, dass wirkungs-
mächtigere Politikinstrumente etabliert werden.2 Im Sam-
melband zeigen beispielsweise die Beiträge von Lara Gruhn, 
Philip Balsiger und Sophie Michaud Gigot aus verschiede-
nen Perspektiven, weshalb es nicht zielführend ist, auf der 
Ebene der Konsumentinnen und Konsumenten anzusetzen 
und welche Wege stattdessen verfolgt werden sollten.

1 Lorek (2010).
2 Best et al. (2022).

Plastikverbote erzielen  
grosse Sichtbarkeit  
und wenig Wirkung
Zur Schaffung wirtschaftlicher Anreize fordern Stim-

men aus der Umweltökonomie, die Preise müssten die öko-
logische Wahrheit sagen, indem beispielsweise CO2-Steu-
ern erhoben oder Kerosin-Subventionen gestoppt werden. 
Andere weitaus radikalere Ansätze aus diesem Bereich sind 
Forderungen nach einer progressiven Einkommens- oder Erb-
schaftssteuer. Sophie Swaton präsentiert im Sammelband 
einen etwas anderen Vorschlag für Anreize und für die Ab-
federung möglicher negativer sozialer Folgen einer Nachhal-
tigkeitstransformation: die Einführung eines «Einkommens für 
den ökologischen Wandel» (revenu de transition écologique).

Verbote zählen zu den stärksten, aber auch unbelieb-
testen Instrumenten der Nachhaltigkeitspolitik. Zu den Ver-
boten, die im Sinne eines nachhaltigen Konsums in den letz-
ten Jahren erlassen wurden, blieben vor allem solche rund 
um Plastikeinwegprodukte im Bewusstsein vieler Verbrau-
cherinnen und Verbraucher. Leider zielen diese Initiativen nur 
auf die Spitze des Eisbergs. Plastikeinwegprodukte tragen 
viel zur Vermüllung bei, einen relevanten Beitrag zur Reduk-
tion des globalen Umweltverbrauchs kann ihr Verbot aller-
dings nicht erzielen.3 Das Verbot von Inlands- beziehungs-
weise Kurzstreckenflügen wie in Österreich und Frankreich 
setzt auf einem anderen Niveau an. Andere Verbotsforderun-
gen beziehen sich auf Werbung. Sie wollen leicht beeinfluss-
bare Personengruppen wie Kinder schützen, nicht-nachhal-
tige Produkte aus der Werbung verbannen oder bestimmte 
Formen des Online-Marketings verbieten. 

In diesem Zusammenhang sind die Ausführungen von 
Anne-Christine Favre und Basil Bornemann zur rechtlichen 
Rahmung und den politischen Instrumenten sowie deren 
Potential in einem demokratischen Kontext sehr erhellend. 

3 Lorek (2023).
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Welches Maximum an  
Lebensqualität dürfen  
wir unserem Planeten  
zumuten?
Zurück zum eigentlichen Problem, das nicht der fal-

sche Konsum sondern dessen Übermass ist. Doch was ist 
zu viel Konsum? Wo liegt die Grenze? Um sich dem Thema 
von dieser Seite anzunähern, hat sich in der Forschung zum 
nachhaltigen Konsum eine neue Perspektive etabliert, die 
auch in mehreren Beiträgen des Sammelbands eingenom-
men wird. Aus dieser Perspektive stehen nicht mehr einzelne 
Produkte oder die Optimierung in einzelnen Bedarfsfeldern, 
wie Ernährung, Wohnen, Mobilität, im Vordergrund, sondern 
die schlichte Frage: Was braucht es für ein gutes Leben?

Ein dieser Frage beigeordneter Begriff, der auch in 
der Schweiz zunehmend an Aufmerksamkeit gewinnt und im 
Beitrag von Orlane Moynat erläutert wird, ist die Suffizienz. 
Sie befasst sich mit dem richtigen Mass.4

In der Praxis halten Experimente zu suffizientem Ver-
halten und den dazugehörenden suffizienten Strukturen ge-
rade Einzug in die sogenannten «Reallabore». In Koopera-
tionen zwischen Wissenschaft und Zivilgesellschaft werden 
dabei sozial robuste Lösungen für ein gutes, aber ressour-
cenarmes Leben erarbeitet und ausprobiert. Michael Stauf-
facher und die Kolleginnen und Kollegen um Evelyn Markoni 
beschreiben im Sammelband die sich aus Reallaboren er-
öffnenden Möglichkeiten.

Konzeptionelle Orientierung auf der Suche nach Suf-
fizienz bieten die Konsumkorridore.5 Dieser Ansatz orientiert 
sich am Ziel der Lebensqualität für alle Menschen und leitet 
daraus die Notwendigkeit ab, sowohl Minima als auch Maxi-
ma für Konsum zu definieren. Damit geht das Konzept weiter 
als andere Ansätze, die Konsummaxima an ökologischen 
Grenzen orientieren. Rico Defila und Antonietta Di Giulio 
argumentieren im Sammelband, dass sich Konsumkorridore 
von menschlichen Bedürfnissen her bestimmen. Während 
zur Frage der Minima bereits Orientierungshilfen erarbei-
tet werden, beispielsweise die Decent Living Standards,6 
steckt die Diskussion um Maxima noch in den Kinderschu-
hen. Entscheidend für ihren Fortschritt werden nicht zuletzt 
die demokratischen Prozesse sein, in denen die Minima und 
Maxima ausgehandelt werden. 

4 Spengler (2016).
5 Fuchs et al. (2021).
6 Rao und Min (2018).

Bis neue Narrative Wirkungs-
macht gewinnen, dominiert 
das Wachstumspostulat
Eine bedeutende Rolle in den demokratischen Pro-

zessen wird die Entwicklung neuer Narrative spielen. Wie 
das vierte Kapitel des Sammelbands aufzeigt, sind Narrative 
sinnstiftende Weltbilder und bestimmen massgeblich, was 
wir als Realität wahrnehmen und was nicht. 

Mit einem historischen Rückblick ins 20. Jahrhundert 
zeigt Roman Rossfeld, wie das Wirtschaftswachstum als 
«Allerheilmittel für viele gesellschaftliche Herausforderun-
gen» zu einem ausgesprochen dominanten Narrativ unserer 
Zeit wurde. 

Das Narrativ der ökologischen Ökonomie7 zeichnet 
ein anderes Bild. Hier ist die Natur mit ihren lebensschaf-
fenden und -erhaltenden Funktionen Ausgangspunkt und 
Grundlage aller gesellschaftlicher Aktivitäten. Die Art, wie 
wirtschaftliche Beziehungen zwischen den Menschen und 
ihren sozialen Einheiten organisiert werden, ist gestaltbar 
und sollte, ja muss sich an den Grenzen natürlicher Grund-
lagen orientieren. 

7 Costanza et al. (1997).
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Dieses Narrativ, das die Natur gegenüber der Wirt-
schaft priorisiert, wird von nicht wenigen Menschen und ei-
nem breitem Personenkreis in der Forschung zum nachhal-
tigen Konsum unterstützt. Nur sonderlich wirkmächtig ist es 
noch nicht. Mangels klarer Alternativen zum omnipräsenten 
Wachstumspostulat halten nicht selten sogar Vertreterin-
nen und Vertreter hochrangiger Gremien zum nachhaltigen 
Konsum an bekannten Lösungen fest, auch wenn sie diese 
durchaus kritisch sehen.8 

Kulturschaffende mit  
Schützenhilfe für inspirierende 
Visionen
Doch wie schaffen es Narrative, die Nachhaltigkeit 

fördern, in der Gesellschaft Fuss zu fassen? Kulturschaffen-
de und ihre Werke können Schützenhilfe leisten. Im Sammel-
band illustrieren Rachel Nisbet, Lygia Pavitt und Agnieszka 
Soltysik Monnet, welchen Einfluss Theater und Literatur auf 
die Menschen und ihr Verhältnis zu ihrer Umwelt nehmen 
können, indem sie deren Konsumgewohnheiten und -prak-
tiken nutzen. Kulturelle Einrichtungen besitzen die Übung 
und die Kraft, um inspirierende Visionen zu erschaffen. Vor 
kurzem haben sich europäische Künstlerinnen und Künstler 
in diesem Sinne zu der Initiative «The Big Green» zusam-
mengeschlossen.9 Dieses Netzwerk erprobt neue Wege, um 
durch Kunstprojekte für Nachhaltigkeitsanliegen zu sensibi-
lisieren.

Meine Vision ist es, dass wir im Zusammenhang mit 
nachhaltigem Konsum zunehmend den Menschen in seinen 
sozialen Strukturen in den Blick nehmen und uns daran ori-
entieren, wie sich nachhaltige Lebensstile etablieren lassen, 
die ein gutes Leben innerhalb der Konsumkorridore ermög-
lichen.

•

Schweizerische Akademie der Geistes- und 
Sozialwissenschaften (2023):  
Wege zu einem nachhaltigen Konsum |  
Vers une consommation durable  
(Swiss Academies Communications, 18,5).  
https://doi.org/10.5281/zenodo.8135855

8 Berg und Hukkinen (2011).
9 https://proprogressione.com
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Gouvernance  
algorithmique  
et démocratie,  
des finalités  
divergentes ?

Solange Ghernaouti

La gouvernance algorithmique envahit tous les champs 
d’action et secteurs d’activités de la société. Cet article pré-
sente quelques aspects problématiques de cette transfor-
mation numérique au regard des principes démocratiques.

Le code informatique n’est pas la loi. C’est pourtant 
ce que voudraient nous faire penser toutes les entités qui 
définissent et commercialisent les programmes informa-
tiques1 que nous utilisons, nous conduisant à accepter 
passivement que ce code ait force de loi. Cela contribue à 
justifier l’inutilité de toute démarche de régulation classique 
ou du moins à la retarder. Le slogan du juriste américain et 
professeur de droit Lawrence Lessig « Code is Law », ini-
tialement porté par un idéal de liberté dans le cyberespace 
au tournant de l’an 2000, est désormais associé au slogan 
« There Is No Alternative » utilisé en 1980 par la première 
ministre anglaise Margaret Thatcher. L’acronyme TINA est 
devenu le mantra de la gouvernance algorithmique des af-
faires publiques et du bien commun. Or, le code informatique 
ne devrait pas avoir pour vocation de réguler la vie des ci-
toyen·ne·s et des institutions publiques et privées.

1 Un programme informatique ou une application qui réalise  
un service est une transcription codée d’un algorithme. Cela est 
souvent désigné par « le code ».
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qui est désirable, équitable ou socialement juste. Les algo-
rithmes du numérique sont conçus, réalisés, gérés, utilisés 
pour être au service d’une vision entrepreneuriale carac-
térisée par la recherche de la rentabilité et du profit. Ils ne 
représentent pas l’idéal démocratique d’une société, alors 
même qu’ils imposent ce qui devrait relever du politique, du 
juridique et du social, donc être soumis à la décision et au 
contrôle démocratiques.

L’obscurité algorithmique
Comment avoir confiance en la véracité et l’exactitude 

des résultats produits par un système invérifiable et dont 
on ne connaît ni le jeu de données utilisé, ni les opérations 
effectuées pour les obtenir ? Un système dont on ne peut 
garantir ni la fiabilité, ni l’innocuité, ni la sécurité.

Le numérique que nous mettons en œuvre avec une 
recherche sans fin de nouveaux gains d’efficacité, de rapi-
dité et de pseudo-réduction des coûts ne fait que déplacer 
ces derniers sur d’autres entités. La technologie, la mise en 
données du monde, les traitements informatiques ne sont 
pas neutres, ni « propres » du point de vue écologique. Ils 
reflètent une vision du monde et servent les intérêts de cer-
tains acteurs et actrices au détriment des populations, no-
tamment des plus humbles, et de nombreux écosystèmes. 
Ils servent une idéologie qui n’est pas compatible avec les 
valeurs démocratiques telles que défendues jusqu’à présent. 
Désormais, ce n’est pas le « souverain » (le peuple), mais une 
poignée de technicien·ne·s qui codent les nouvelles règles 
comportementales, règles qui ne sont jamais définies ou dé-
battues démocratiquement.

Comme le souligne Hubert Guillaud, ancien rédac-
teur en chef de la plateforme InternetActu.net et journaliste 
spécialisé, « derrière l’interconnexion totale, il y a une orien-
tation politique, des ‹ objectifs › assignés au calcul »2. Le 
risque auquel nous sommes confronté·e·s, c’est de laisser 
aux ingénieur·e·s le rôle de définir les frontières morales des 
systèmes techniques qu’ils mettent en place.

La démocratie algorithmique 
n’existe pas
Les entreprises privées réalisent des services, y com-

pris d’intelligence artificielle, et contribuent à imposer des 
normes et des comportements. Elles ne sont pas des ins-
titutions démocratiques, mais représentent une oligarchie 
numérique.

2 Guillaud, Hubert : Les algorithmes contre la Sociale. On ne fera pas 
société en calculant son efficacité maximale, blog personnel, 
15.12.2022, https://hubertguillaud.wordpress.com/2022/12/15/
les-algorithmes-contre-la-sociale, consulté le 01.12.2023.

Consentir à ce que le code informatique, produit dans 
l’obscurité du monde des affaires des multinationales, im-
pose les règles de fonctionnement de la société, donc que la 
loi du marché devienne le régulateur des affaires publiques, 
constitue un renoncement à une organisation et un contrôle 
démocratiques de la société. Cela peut être interprété 
comme une abdication du pouvoir de l’État-nation, puisque 
celui-ci se soumet dès lors implicitement à celles et ceux 
qui réalisent le code informatique, ou plutôt qui en dirigent 
la réalisation.

La transformation numérique de la société est conçue 
selon une logique de rentabilité, de rationalité et de perfor-
mance économiques au bénéfice de certains acteurs et 
actrices. Cela contribue entre autres à masquer les coûts 
sociaux et environnementaux, ainsi que les externalités né-
gatives engendrées. Par la conception même qui caractérise 
le numérique, les inégalités sociales sont reproduites et ren-
forcées, d’autant plus que le marché impose une solution 
unique initialement conçue pour gérer des entreprises pri-
vées tout en optimisant la valeur pour les actionnaires.

Des règles non démocratiques 
qui conditionnent nos vies
Désormais, ce sont notamment les villes, les hôpitaux, 

les écoles, les espaces et les transports publics qui sont gé-
rés comme des entreprises, avec des conséquences subies 
par la population et des coûts portés par la société. S’oppo-
ser au fait que, subrepticement, le code informatique fasse 
la Loi et devienne la Loi passe non seulement par la défense 
de nos valeurs démocratiques, mais aussi par une certaine 
idée de la souveraineté numérique. Une telle défense et une 
telle idée ne sont pas compatibles avec une soumission de 
la population à des algorithmes non transparents, non expli-
cables et non vérifiables. Les algorithmes ne sont en effet 
qu’un ensemble de règles transcrites dans des programmes 
informatiques qui conditionnent notre vie en nous donnant 
accès ou non à des biens et services selon des critères va-
riables. Ces algorithmes ne sont jamais ni décidés ouver-
tement ou démocratiquement ni vérifiés par des tiers indé-
pendants (avec quelques exceptions dans les cas de code 
Open source). Ils ne peuvent être questionnés, pourtant ce 
sont eux qui vont décider de notre employabilité, de notre 
accès à un crédit financier, du montant de notre assurance, 
du coût d’un trajet ou encore des soins auxquels nous allons 
avoir droit.

Alors qu’il s’agit souvent de choix relevant de la vie en 
société, de la manière de « faire société », et, par conséquent, 
de la morale et de la culture d’un pays, ces algorithmes com-
plexes, développés dans l’obscurité et le secret des affaires 
des entreprises qui les commercialisent, sont opaques. Ils 
créent l’illusion que les questions morales difficiles peuvent 
avoir des réponses technologiques simples. Ce qui est faux. 
Les algorithmes ne sont pas construits d’une manière dé-
mocratique, collective et responsable. Leur conception n’est 
pas le reflet d’une compréhension définie en commun de ce 

https://hubertguillaud.wordpress.com/2022/12/15/les-algorithmes-contre-la-sociale
https://hubertguillaud.wordpress.com/2022/12/15/les-algorithmes-contre-la-sociale


19

SPOTLIGHT 

Bu
lle

tin
 S

A
G

W
   

1 
| 2

02
4

DOI

https://doi.org/10.5281/zenodo.10256174

L’auteure

La professeure Solange Ghernaouti est docteure en 
informatique et télécommunications. Elle dirige des 
recherches et enseigne à l’Université de Lausanne (UNIL). 
Première femme nommée en 1987 à la faculté des HEC  
de l’UNIL, c’est une figure pionnière des approches 
transversales et interdisciplinaires de la sécurité numéri-
que, de l’intelligence artificielle et de la criminalité liée  
aux technosciences. Très engagée en faveur des droits 
humains et des libertés civiles, Solange Ghernaouti est 
experte internationale en cybersécurité et cyberdéfense. 

Il s’agit d’un régime techno-politique dans lequel la 
souveraineté appartient à un petit groupe de personnes, 
constitutives d’une élite puissante qui met en code et en 
services informatisés tous les aspects de la vie. Ces ser-
vices, dont les individus, les organisations et les États sont 
devenus dépendants, reflètent la vision du monde des ac-
trices et acteurs économiques les plus puissants de la pla-
nète. Même s’il arrive que des services soient déclinés par 
des acteurs aux slogans et motivations plus acceptables 
socialement ou qu’il existe des prestataires soucieux des 
questions de justice sociale et environnementale, les four-
nisseurs de technologie et de services numériques ne re-
présentent pas le peuple, ni ses intérêts. La plupart font 
partie d’une nouvelle aristocratie numérique constituée 
par quelques personnes privilégiées qui détiennent les in-
frastructures numériques et le pouvoir associé, sans qu’il 
existe encore un réel contre-pouvoir. Cette nouvelle élite du 
code qui se décline en une armée de consultant·e·s oriente 
les choix politiques et sociaux, cela à l’échelle mondiale.

Nous ne pouvons pas ignorer les propos du scien-
tifique des données David G. Robinson, dans un ouvrage 
paru en 2022 : « Le risque est de transformer les questions 
morales en questions techniques pour faire disparaître leur 
aspect moral et donc politique »3. D. G. Robinson met en évi-
dence le fait que plus il y a de décisions prises de manière 
algorithmique, plus il y a d’informatique, moins il y a de dé-
mocratie.

•

« décodage » – blog de l’ASSH
Ce texte est paru dans sa forme originale sur le blog « décodage » de 
l’ASSH le 13 juillet 2023. La rédaction l’a sélectionné parmi plusieurs 
textes pour ce numéro du Bulletin. Le blog « décodage » propose une 
réflexion sur des questions au cœur des débats de société, sous  
la perspective des sciences humaines et sociales. Il offre des regards 
professionnels, mais aussi des commentaires et des points de vue 
personnels. 
www.assh.ch/blog 

3 Robinson, David G. (2022) : Voices in the Code : A Story about 
People, Their Values, and the Algorithm They Made, New York, 
Russell Sage Foundation.

https://doi.org/10.5281/zenodo.10256174
http://www.assh.ch/blog
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Carte blanche

Original, innovant, 
avant-gardiste 
Sandro Cattacin

Quand on évalue un projet, les critères qui nous 
orientent sont importants. Comprendre l’idée du projet 
ou ses intentions principales est déjà, pour moi, un plaisir 
qui augmente avec la qualité de l’écriture. Ensuite, indé-
niablement, l’analyse de la cohérence, souvent aussi de 
la méthode proposée ou utilisée, me semble un exercice 
intellectuel stimulant que j’apprécie. Cependant, quand 
je suis confronté à des critères qui plaisent davantage à 
la politique qu’aux scientifiques, qui se résument dans 
les termes « originalité » et « innovation », l’évaluation se 
transforme en torture. Qui suis-je pour juger si une idée 
est innovante ? si le projet que je suis en train de lire pro-
pose un changement de paradigme ? si, le projet une fois 
réalisé, les résultats publiés serviront de référence pour 
de futures recherches ?

L’innovation en temps réel
D’ailleurs, que peut-on désigner par « innovation » ? 

Une arme qui tue plus vite, est-ce une innovation ? Je ne 
crois pas. C’est une amélioration et, si l’on veut utiliser des 
concepts, il s’agit d’une modernisation, mais certainement 
pas d’une innovation, qui implique un avancement dé-
mocratique, comme dirait Max Horkheimer, et qui s’avère 
comme telle bien après notre évaluation, souvent même 
après la mort de qui l’a pensée.

Et si par hasard on se trouve devant un change-
ment de paradigme, par définition, on ne le reconnaîtra pas, 
comme nous l’enseigne Thomas Kuhn. Proposer un chan-
gement de paradigme, en effet, ne passera sans doute pas 
l’épreuve de l’évaluation parce que les évaluatrices et éva-
luateurs seront difficilement convaincus que tout ce qu’on 
croyait valable jusque-là n’était qu’une erreur, que la terre 
est d’un coup ronde, pour mentionner un changement de 
paradigme qui a mis des centaines d’années à s’établir.

Pas à pas
Dans l’esprit de Karl Popper, il serait pragmatique-

ment plus facile d’analyser l’avancement du savoir en se 
demandant si le projet à évaluer ajoute de la nouvelle con-
naissance. Si ce positivisme peut être critiqué dans une 
société où les sciences se déploient en suivant divers 
paradigmes en concurrence – ce qui demande, exerci-
ce exigeant, à l’évaluatrice ou l’évaluateur d’être capable 
de juger des pensées qui se situent dans d’autres écoles 
de savoir –, il facilite néanmoins le travail d’évaluation. La 
question n’est pas tant de savoir si ce qu’on juge est inno-
vant ou original que d’établir si le projet en question amène 
de nouvelles connaissances à celles que nous avons déjà. 
Ensuite, à la rigueur, une distinction peut être faite entre 
des projets selon qu’ils permettent de faire un petit ou un 
grand pas en avant.

Recherche et sérendipité
Les petites comme les grandes idées sont souvent 

des résultats non prévus de projets de recherche, elles 
proviennent de cet amalgame de rencontres, analyses et 
disputes qui marque la pratique quotidienne de nos vies de 
scientifiques. Un projet potentiellement innovant se carac-
térise par la possibilité de produire de tels résultats impré-
vus. C’est là toute la difficulté de qui évalue et qui élabore 
des projets : comment convaincre sans trop promettre ? 
Comment écrire sans trop critiquer ce qui s’est fait aupa-
ravant ? Peut-être qu’une piste serait de renoncer à devoir 
démontrer et juger l’originalité ou l’élément innovant d’un 
projet et de se concentrer sur ce que celui-ci apporte au 
savoir existant. Si, un jour, ce projet est jugé comme le point 
de départ d’une innovation, on en sera content.

•
L’auteur

Sandro Cattacin est professeur de sociologie à 
l’Université de Genève. Dans cette rubrique, il aborde 
des questions relevant de la politique de la recherche  
et du système scientifique.
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Vorschau

Akademische  
Freiheit – Konturen  
und Akzente

Christian Weibel

Akademische Freiheit ist ein signifikanter Wert für 
Hochschulen, der als Prüfstein die gesellschaftliche Bedeu-
tung von Forschung und Lehre aufzeigen kann und insbeson-
dere in Zeiten mit erhöhtem Friktionspotenzial zur Reflexion 
und zu Debatten anregt. In jüngster Zeit diskutieren Medien-
schaffende und Hochschulangehörige im In- und Ausland 
vermehrt darüber, wen und wovor sie schützt, wozu sie dient 
und wo ihre Grenzen liegen. Ein minimaler Konsens beruht 
auf dem Befund, dass aktuell Diskussionsbedarf besteht. 
Welche Beweggründe aber den wissenschaftlich und medial 
geführten Diskurs anstossen und welche Aspekte Aufmerk-
samkeit verdienen, darüber herrscht Dissens.

 Meinungsvielfalt erhöht in einem Gespräch nicht nur 
den Erkenntnisgewinn, sondern bildet dafür eine unerläss-
liche Voraussetzung. John Stuart Mill 1859 betonte in «On 
the Liberty of Thought and Discussion», dass eine Mehrheit 
ebenso wenig über das Recht verfüge, eine einzelne Person 
zum Schweigen zu bringen, wie eine Minorität berechtigt 
wäre, wenn sie die Macht dazu hätte, die Mehrheit mundtot 
zu machen: «All silencing of discussion is an assumption of 
infallibility.» Damit klingt auch die Freiheit der Andersdenken-
den an, die im Grunde recht haben könnten.

 Eine Pluralität von Perspektiven war entsprechend 
bei der Auswahl der Autorinnen und Autoren leitend, die hier 
zur Diskussion beitragen. Das Dossier vereint Zugänge aus 
der Politischen Philosophie, Rechtswissenschaft und Lingu-
istik sowie aus der Filmwissenschaft und Soziologie. Dabei 
werden unterschiedliche Fragen erörtert: Dürfen oder sollen 
sich Forschende in der Öffentlichkeit Gehör verschaffen? 
Welche Risiken birgt die Ökonomisierung von (Schweizer) 
Hochschulen? Und welchen Einfluss auf Forschung kann, am 
Beispiel von Polen, die Politik ausüben? Welche Rolle spielt 
Sprache für den Wissensaustausch und die Kulturvermitt-
lung? Inwiefern ist akademisches Denken zugleich Pflicht 
und Privileg? Ästhetisch ergänzt werden die Beiträge von 
einem Bildessay, der im Spiel mit Unschärfe und Hell-Dun-
kel-Kontrasten feine Unterschiede und Konturen akzentuiert. 
Zu bestimmen, wo die Grenzen der akademischen Freiheit 
verlaufen und was sie für eine Gesellschaft bedeutet, bleibt 
eine fortwährende und mehrstimmige Auseinandersetzung, 
die sich kritisch und differenziert zu führen lohnt.

Liberté académique – 
contours et mises en 
relief

Traduction : Fabienne Jan

La liberté académique est une valeur significative 
pour les hautes écoles, qui peut servir de pierre de touche 
pour démontrer l’importance de la recherche et de l’ensei-
gnement pour la société et susciter la réflexion et le débat, 
en particulier à une époque où le potentiel de friction est 
particulièrement élevé. Ces derniers temps, les journa-
listes et les chercheurs et chercheuses, en Suisse comme à 
l’étranger, discutent de plus en plus de questions telles que : 
qui est-ce que la liberté académique protège et contre quoi ? 
À quoi sert-elle ? Où sont ses limites ? Un consensus mini-
mal repose sur la constatation qu’il existe actuellement un 
besoin de discussion. Mais les raisons qui motivent le débat 
scientifique et médiatique ainsi que les aspects qui méritent 
l’attention font l’objet de désaccord.

Dans une discussion, la diversité des opinions non 
seulement augmente le gain de connaissances, mais elle 
constitue également la condition même de la discussion. 
John Stuart Mill, en 1859, soulignait dans On the Liberty of 
Thought and Discussion qu’une majorité n’avait pas davan-
tage le droit de faire taire une seule personne qu’une mi-
norité ne serait habilitée à réduire au silence la majorité, si 
elle en avait le pouvoir : « All silencing of discussion is an 
assumption of infallibility. » Cela fait également écho à la 
liberté de celles et ceux qui pensent différemment et qui, au 
fond, pourraient bien avoir raison.

Une pluralité de perspectives a donc guidé le choix 
des auteur·e·s qui contribuent ici à la discussion. Le dos-
sier réunit des approches issues de la philosophie politique, 
du droit, de la linguistique, des études de cinéma ainsi que 
de la sociologie. Différentes questions sont abordées : les 
chercheuses et chercheurs peuvent-ils ou doivent-ils faire 
entendre leur voix dans le domaine public ? Quels sont les 
risques liés à l’économisation des hautes écoles (suisses) ? 
Et quelle influence la politique peut-elle exercer sur la re-
cherche, en prenant l’exemple de la Pologne ? Quel rôle joue 
la langue dans l’échange de connaissances et la transmission 
de la culture ? Dans quelle mesure la pensée académique 
est-elle à la fois un devoir et un privilège ? Les contributions 
sont complétées par un recueil d’images qui, en jouant sur 
le flou et le clair-obscur, accentuent à la fois les différences 
et les contours subtils. Les questions de savoir où se situent 
les limites de la liberté académique et ce qu’elle signifie pour 
une société restent un débat permanent à plusieurs voix, qui 
mérite d’être mené de manière critique et différenciée.
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Liberté d’expression 
académique et prises  
de parole publiques  
des chercheuses et 
chercheurs
 Augustin Fragnière

Cela pose clairement la question du rôle des univer-
sitaires dans le débat public. Devraient-ils s’en tenir à trans-
mettre de manière la plus factuelle possible leurs résultats 
de recherche ou le contenu de la littérature scientifique ? 
Peuvent-ils au contraire prendre position sur des ques-
tions morales, sociales ou politiques ? Doivent-ils se fonder 
uniquement sur leur expertise scientifique ou peuvent-ils 
également faire part de leurs opinions personnelles ? Ces 
questions possèdent un lien étroit avec les notions de liberté 
académique et de liberté d’expression générale, car ce sont 
notamment elles qui permettent de définir les modalités et 
les limites de la participation des chercheuses et chercheurs 
au débat public.

Liberté académique
Dans son acception la plus courante, et appliquée aux 

individus, la liberté académique se compose de trois dimen-
sions essentielles : la liberté de recherche, la liberté d’ensei-
gnement et la liberté d’expression académique qui comprend 
la liberté de communiquer ses résultats de recherche et 
d’exprimer librement son point de vue en tant qu’expert·e, 
sur la base de ses activités académiques. Cette définition de 
la liberté académique en trois volets trouve son origine dans 
une déclaration de l’Association américaine des professeurs 

Ces dernières années ont vu une recrudescence des prises 
de position publiques et autres formes d’engagement de la 
part des universitaires. Sur des thématiques aussi variées 
que la transition écologique, les questions d’équité de genre 
et de discrimination ou les problématiques sanitaires, des 
chercheuses et chercheurs participent activement au débat 
public et font part de leurs vues sur des problématiques so-
ciales parfois controversées. Cela ne va bien sûr pas sans 
causer un certain nombre de réactions, à l’extérieur comme 
à l’intérieur du milieu académique, en particulier lorsque les 
prises de position déplaisent.

L’engagement des chercheuses et chercheurs n’est 
clairement pas un phénomène nouveau, mais face à cer-
taines problématiques sociales ou environnementales ju-
gées préoccupantes, le sentiment d’un devoir de partici-
per activement aux débats de société ainsi que l’idée que 
cela fait partie des missions des métiers de la recherche 
semblent s’accentuer dans la communauté académique. 
Une enquête menée à l’Université de Lausanne révèle par 
exemple que sur environ mille personnes interrogées, 68 % 
estiment que les chercheuses et chercheurs devraient plus 
s’engager dans le débat public que ce n’est le cas actuelle-
ment et 55 % estiment que c’est même leur devoir lorsque 
leur domaine de spécialisation est concerné1.

1 Riedo (2021), pp. 22 et 28.



24

tamment le droit à la critique des institutions universitaires 
et gouvernementales. Cet élément central a été confirmé 
à plusieurs reprises par la Cour européenne des droits de 
l’homme4.

Les limites à la liberté d’expres-
sion académique
Comme toute liberté, la liberté d’expression aca-

démique connaît toutefois un certain nombre de limites. Il 
convient à cet égard de commencer par la distinguer de la 
liberté d’expression générale qui est un droit humain fonda-
mental dont jouit toute personne, du moins dans les démo-
craties libérales. Celle-ci connaît quelques limites légales, 
comme les discours de haine et les appels à la violence, mais 
reste très large dans son application, si bien qu’elle permet 

4 Fragnière et al. (2022), p. 58.

d’université de 19152, puis elle a été reprise par diverses or-
ganisations internationales, notamment l’UNESCO et plus 
récemment l’UE dans sa Déclaration de Bonn3.

La troisième composante de la liberté académique 
donne donc une grande latitude aux universitaires, dans 
l’exercice de leurs fonctions, pour participer au débat public 
et prendre position, notamment sur des questions sociales 
ou politiques du point de vue de leur domaine de spécialisa-
tion. Elle a pour conséquence en particulier un devoir de ré-
serve beaucoup plus réduit pour les universitaires que pour 
d’autres corps de la fonction publique. En effet, le devoir de 
réserve, qui impose aux fonctionnaires une certaine retenue 
afin d’éviter de nuire aux intérêts de l’État, est ici contreba-
lancé par la liberté d’expression académique qui inclut no-

2 https://www.aaup.org/report/1940-statement-principles-acade-
mic-freedom-and-tenure#6

3 https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/downloads/files/_drp-efr-
bonner_erklaerung_en_with-signatures_maerz_2021.pdf?__
blob=publicationFile&v=1

Prise de parole publique de  
Julia Steinberger, professeure  
à l’Université de Lausanne 
et militante politique, lors d’une  
assemblée citoyenne de lutte  
contre le réchauffement climatique,  
le mardi 10 octobre 2023 sur  
les marches de la place du Château  
à Lausanne.
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Zusammenfassung
Dieser Artikel untersucht das Verhältnis 

zwischen dem Begriff der akademischen Freiheit 
und der zunehmend bedeutenden Rolle von For-
scherinnen und Forschern im öffentlichen Diskurs. 
Gestützt auf eine Unterscheidung zwischen allge-
meiner und akademischer Meinungsäusserungs-
freiheit wird dafür argumentiert, dass letztere Uni-
versitätsangehörigen einen grossen Spielraum für 
die öffentliche Äusserung ihrer Ansichten bietet, 
aber auch eine Reihe von berufsethischen Ein-
schränkungen mit sich bringt. Best Practices in der 
öffentlichen Kommunikation hängen daher davon 
ab, ob bei Stellungnahmen eine wissenschaftliche 
oder staatsbürgerliche Rolle wahrgenommen wird 
und welche Annahmen man darüber trifft, ob die-
se beiden Aspekte der Identität von Forscherinnen 
und Forscher voneinander getrennt werden können 
oder nicht. Der Artikel spricht sich schliesslich für 
einen fallweisen Ansatz aus und betont die Notwen-
digkeit von Transparenz und Klarheit in Bezug auf 
den Status der Person, die Stellung bezieht, und die 
Art der konkreten Äusserungen.

à tout un chacun de diffuser librement ses idées et opinions 
personnelles quel que soit leur statut de véracité ou d’ob-
jectivité. Inventions, contre-vérités, actes de foi ou mauvaise 
foi, tout ou presque est permis (légalement si ce n’est mora-
lement) sous le régime de la liberté d’expression générale.

La liberté d’expression académique, en revanche, est 
une liberté spéciale en ce qu’elle ne concerne qu’une caté-
gorie particulière de la population, à savoir les personnes 
travaillant dans le domaine de la recherche et de l’enseigne-
ment dans les hautes écoles5. Cette protection particulière 
permet à ces personnes de s’acquitter de leurs missions 
dans les meilleures conditions, notamment la production de 
connaissances fiables et leur diffusion, sans être entravées 
par des obstacles d’ordre politique ou idéologique. Le corol-
laire de cette liberté spéciale est cependant qu’elle s’accom-
pagne d’un certain nombre d’exigences liées aux normes 
de la recherche et de la vie académique6. Ces dernières se 
manifestent en pratique sous la forme de règles de l’inté-
grité scientifique, ainsi que par les valeurs éthiques de la vie 
académique, variables, mais dont certaines comme l’honnê-
teté intellectuelle et le respect du pluralisme des idées sont 
assez communément admises. Ces exigences définissent 
en quelque sorte un code de déontologie des métiers de la 
recherche qui impose des limites à l’usage par les univer-
sitaires de leur liberté d’expression académique. Une cher-
cheuse ou un chercheur, de ce point de vue, possède une 
obligation éthique de respecter les normes du débat aca-
démique et de fonder au mieux ses propos sur les connais-
sances scientifiques ou sur sa propre expertise disciplinaire, 
lorsqu’elle ou il intervient dans le débat public.

Peut-on séparer le chercheur 
du citoyen ?
Une difficulté qui apparaît immédiatement à ce stade 

est que les chercheuses et chercheurs sont à la fois des 
universitaires bénéficiant de leur liberté d’expression acadé-
mique et des citoyennes et citoyens bénéficiant de leur liber-
té d’expression générale. Peut-on séparer ces deux faces de 
l’identité des universitaires ? De quelle liberté devraient-ils 
et elles se prévaloir lors d’actions ou de prises de parole pu-
bliques ? On peut imaginer ici deux positions.

5 Beaud (2021), p. 48.
6 Ibid., p. 49. À ce sujet, l’UNESCO précise par exemple que « le 

personnel enseignant de l’enseignement supérieur devrait reconnaî-
tre que l’exercice de ses droits s’accompagne de devoirs et 
responsabilités spécifiques, y compris l’obligation de respecter les 
libertés académiques des autres membres de la communauté 
universitaire et d’accepter la confrontation loyale des différents 
points de vue. Les libertés académiques ont pour corollaire le devoir 
de faire usage de ces libertés en respectant l’obligation faite à tout 
chercheur de fonder son travail sur la quête sincère de la vérité », 
UNESCO (1997), p. 68.

La première part du principe qu’il est possible de sé-
parer ces deux rôles, chercheur et citoyen, dans la pratique 
et dans les registres de discours qui les accompagnent. 
Dans un tel cas, lorsqu’une personne revêt sa casquette de 
chercheur ou chercheuse, elle est soumise aux règles de la 
liberté d’expression académique et aux limites déontolo-
giques qui vont avec. Si elle intervient au contraire dans le 
débat public en tant que simple citoyenne ou citoyen, c’est la 
liberté d’expression générale qui prime et la prise de parole 
est alors beaucoup plus libre.

La difficulté avec cette position est qu’il n’est pas 
toujours aisé en pratique de bien séparer ces deux rôles, 
en particulier lorsque l’activité de recherche s’accompagne 
d’un engagement politique ou citoyen sur les mêmes théma-
tiques. De même, les registres de discours ne peuvent pas 
toujours être clairement séparés et se situent plutôt sur un 
continuum qui irait du fait scientifique d’un côté à l’opinion 
personnelle de l’autre, en passant par une zone grise com-
prenant des affirmations appartenant à des degrés divers 
aux deux registres de discours (p. ex. affirmations fondées 
sur des évidences scientifiques mais sans consensus clair, 
opinions expertes, etc.). Dans tous les cas, l’enjeu consistera 
ici à respecter certaines bonnes pratiques en apportant les 
plus grandes transparence et clarté possible au sujet du rôle 
endossé et de la nature des propos tenus.
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juger pour lui-même ce qui dans chaque situation lui paraît le 
plus approprié. Si l’on ne peut pas toujours séparer parfaite-
ment les rôles et les registres de discours, faire preuve de la 
plus grande clarté possible à ce sujet est à n’en pas douter 
un idéal vers lequel il convient de tendre et une exigence 
déontologique somme toute assez mesurée au regard de la 
grande liberté offerte par le statut d’universitaire.
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compétences en durabilité de l’Université de Lausanne. 
Docteur en philosophie politique et sciences de l’envi- 
ronnement, il s’intéresse aux enjeux éthiques et politiques 
des problèmes environnementaux globaux. Ses réflexions 
portent également sur les questions de liberté individuelle 
face aux enjeux de la transition écologique. Il a notamment 
coordonné les travaux d’une commission sur l’engagement 
public des universitaires et publié un rapport à ce sujet.

La seconde position part de l’idée qu’il n’est en pra-
tique pas possible de séparer ainsi ces deux rôles, car ils 
font partie intégrante de l’identité d’une même personne et 
sont à ce point interdépendants qu’ils ne peuvent être diffé-
renciés l’un de l’autre de manière nette. Une chercheuse ou 
un chercheur choisit souvent ses sujets d’étude par passion, 
idéal ou intérêt personnel et les résultats de recherche in-
fluencent également en retour sa vision du monde et ses opi-
nions personnelles. Les scientifiques ne cessent pas d’être 
citoyen·ne·s lorsqu’ils et elles franchissent les portes de 
leur bureau, et restent des scientifiques de formation même 
dans leurs activités non professionnelles. Une telle position 
complique singulièrement les choses en matière de liberté 
d’expression lors de prises de parole publiques, puisqu’il est 
par définition impossible de séparer le chercheur du citoyen. 
L’Association américaine des professeurs d’université, par 
exemple, suggère dans sa déclaration déjà mentionnée que 
les universitaires sont soumis·e·s à des « obligations spé-
ciales », même lorsqu’ils et elles s’expriment en tant que 
citoyen·ne·s. Les scientifiques doivent ainsi veiller « en tout 
temps à être précis, faire preuve d’une retenue appropriée, 
respecter les opinions d’autrui »7. La logique sous-jacente 
est ici que, les universitaires ne pouvant se défaire de cette 
partie de leur identité ni intérieurement ni surtout au regard 
du public, c’est la norme la plus contraignante qui s’applique. 
Cela suppose toutefois d’admettre que cette partie de la po-
pulation voit l’exercice de l’un de ses droits fondamentaux, le 
droit à la liberté d’expression générale, partiellement réduit 
en raison de son appartenance à une profession particulière, 
ce qui ne va pas sans poser quelques difficultés.

Accepter la complexité et  
juger au cas par cas
La relation entre liberté d’expression académique et 

liberté d’expression générale est donc complexe et l’équi-
libre entre les deux est parfois difficile à trouver. Cette re-
lation est au cœur des débats et controverses au sujet 
des prises de parole publiques, de l’engagement et parfois 
même du militantisme des chercheuses et chercheurs. Elle 
recoupe des enjeux à la fois d’éthique, de communication, 
de perception de la science par le grand public et de rôle du 
monde académique dans le débat de société. La manière la 
plus appropriée d’agir et de communiquer dans l’espace pu-
blic ne peut toutefois être jugée qu’à l’aune de plusieurs élé-
ments tels que notamment le contexte de la prise de parole, 
la manière dont la personne se présente ou est présentée, 
la présence ou non d’une expertise académique sur le sujet 
traité ou encore la personnalité publique de l’universitaire 
qui parle. Vouloir établir des règles trop précises en amont 
des prises de parole s’avérerait par conséquent particuliè-
rement difficile et contraire à l’esprit du concept de liberté 
académique. C’est donc en premier lieu à chaque individu de 

7 https://www.aaup.org/report/1940-statement-principles-acade-
mic-freedom-and-tenure#6
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Die Glaubwürdig keit  
von Wissenschaft  
in Zeiten der  
Ökonomisierung

Markus Müller

Wissenschaftliche Erkenntnisse prägen unser Zusammen-
leben massgeblich. Eine zunehmende Ökonomisierung der 
Forschung birgt allerdings Gefahren für den Wert und die 
Akzeptanz von Wissenschaft. Wenn privat finanzierte For-
schung den Anschein erweckt, instrumentalisiert zu sein, 
droht ein Glaubwürdigkeitsverlust. Um Hochschulen als 
freie Forschungsstätten zu erhalten und zu stärken, brau-
chen wir Regeln für die Kooperationen zwischen Wirtschaft 
und Wissenschaft.

Die akademische Freiheit ist als Norm unbestritten. 
So unbestritten wie die Religionsfreiheit, das Diskriminie-
rungsverbot, die Menschenwürde, das Verhältnismässig-
keitsprinzip und viele andere Errungenschaften des moder-
nen Rechtsstaats. Grosse Worte und starke Werte werden 
– solange wir im Abstrakten bleiben – selten angefochten. 
Wer möchte sich schon gegen grundlegende zivilisatorische 
Fortschritte stellen. «Die Universität bekennt sich zur Freiheit 
von Lehre und Forschung.» So oder ähnlich hört man es denn 
auch tausendfach in akademischen Reden und findet es nie-
dergeschrieben in unzähligen Erlassen, Leitbildern, Statuten 
und anderen Dokumenten von Schweizer Hochschulen.

Dieses unüberhörbare Bekenntnis zur akademischen 
Freiheit erfolgt nicht nur freiwillig. Das geltende Recht, zu-
allererst Artikel 20 der Bundesverfassung («Wissenschafts-
freiheit»), erklärt sie explizit zum geschützten Rechtsgut. 
Dies bedeutet, dass alle staatlichen Behörden  – an vorders-
ter Front die Hochschulleitungen – verpflichtet sind, für die 
Gesellschaft  Orte des freien Denkens, Forschens und Leh-
rens zu schaffen und zu bewahren.  Denn was wir essen und 
trinken, welche Medikamente wir nehmen, wie wir uns von 
A nach B bewegen, diese und viele weitere Entscheidungen 
machen wir wesentlich von Erkenntnissen der wissenschaft-
lichen Forschung abhängig. Insbesondere auch in Krisenzei-
ten, wo es an Gewissheiten fehlt, wo Fake News grassieren 
und Verschwörungstheorien ihren Nährboden finden, ist das 
Bedürfnis nach einer integren, unabhängigen und verläss-
lichen Wissenschaft gross. Es geht dann nicht in erster Linie 

darum, von ihr den «schnellsten» Weg aus der Krise zu er-
fahren (häufig verfügt sie auch gar nicht über das entspre-
chende Wissen); wichtiger ist vielmehr ihre unterstützende 
Rolle, die im Wesentlichen darin besteht, mittels einschlä-
giger Informationen, Einordnungen und Prognosen in Ge-
sellschaft und Politik aufklärend, beratend und bestenfalls 
beruhigend zu wirken.   Diese Rolle vermag die Wissenschaft 
nur zu erfüllen, wenn sie sich in grösstmöglicher Freiheit 
entfalten kann. Besteht der geringste Verdacht, dass einzel-
ne ihrer Exponenten von einer Interessengruppierung oder 
einem Wirtschaftsunternehmen «gekauft» sind, schadet das 
ihrer Glaubwürdigkeit und leistet überdies verschwörungs-
theoretischen Narrativen Vorschub. Diese beziehen sich oft-
mals nicht nur auf einzelne Personen oder Institute, sondern 
zuweilen auf den ganzen Wissenschaftsbetrieb.

Ökonomisierung der  
Wissenschaft als Quelle  
von Abhängigkeiten
Die Wissenschaftsfreiheit ist mannigfachen Bedrohun-

gen ausgesetzt. Eine der grössten liegt in der Ökonomisie-
rung.1 Diese zwingt dem Staat und seinen Bildungseinrich-
tungen unter dem prägenden Einfluss der Theorie des New 
Public Managements seit nunmehr drei Jahrzehnten eine 
neue Logik und Kultur auf. Die Hochschulleitungen verstehen 
ihre Institutionen heute denn auch zunehmend als «Unterneh-
men», die sich in einem kompetitiven Umfeld behaupten müs-
sen. Aufgrund der hoch gesteckten Ziele (wie «Weltspitze» 
oder «Exzellenz») haben sich der Bedarf nach Drittmitteln 
erhöht und die Suche nach (privaten) Geldern entsprechend 
intensiviert. Der Bundesgesetzgeber setzt zudem zusätzliche 
Anreize: In Artikel 51 Absatz 3 des Hochschulförderungs- 
und -koordinationsgesetzes (HFKG) macht er die Höhe der 
staatlichen Fördergelder davon abhängig, wie viele Drittmittel 
kantonale Hochschulen selbst einwerben. 

Geld und Abhängigkeit treten häufig paarweise auf. 
Das bedeutet nicht, dass jede Spende, jedes Geldgeschenk 
die akademische Freiheit bedroht. Die Warnlampe muss aber 
dann aufleuchten, wenn ein privater «Sponsor», insbesonde-
re ein Wirtschaftsunternehmen, eine Forschungseinrichtung 
(wie einen Lehrstuhl oder ein Forschungszentrum) aus poten-
ziell eigenen (wirtschaftlichen) Interessen finanziert. Paradig-
matisch für eine solche Konstellation steht das «UBS Center 
for Economics in Society», welches die UBS im Jahr 2012 aus 
Anlass ihres 150-jährigen Bestehens der Universität Zürich 
geschenkt hat. Gesamtsumme 100 Millionen Franken. Das 
«UBS Center» – das zeigt schon sein Name  – steht der Geld-
geberin nahe. Ein Blick in die einschlägige Vereinbarung, die 

1 Unter «Ökonomisierung» wird hier der zunehmende Einfluss des 
ökonomischen Denkens und wichtiger ökonomischer Prinzipien 
(insbesondere Effizienz- oder Wirtschaftlichkeitsprinzip, Markt-
prinzip und Wettbewerbsprinzip) verstanden. 
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erst nach langwierigen Rechtsstreitigkeiten offengelegt wur-
de, bestätigt diesen Eindruck. Die damals geäusserten Be-
fürchtungen, die künftige Forschung des Centers könnte von 
der Bank und ihren Interessen beeinflusst und möglicher-
weise sogar gezielt instrumentalisiert werden, wurden von 
den Verantwortlichen allerdings von Beginn weg in den Wind 
geschlagen. Nach einigen Jahren Forschungsbetrieb konnte 
der Direktor des UBS Centers gar vollends beschwichtigen: 
«Wir haben hier die völlig uneingeschränkte Forschungsfrei-
heit. So habe ich zum Beispiel selbst bankenkritische Studien 
publiziert.»2 Wo also liegt das Problem? 

 

2 NZZ am Sonntag vom 4.7.2020.

«Free science should  
manifestly and undoubtedly  
be seen to be done» 
So einfach ist die Sache mit der Unabhängigkeit von 

Forschung und Lehre freilich nicht. Nehmen wir zum Ver-
gleich die Garantie der richterlichen Unabhängigkeit – für 
viele die Krönung des Rechtsstaats. Danach müssen Ge-
richte unabhängig und allein dem Recht verpflichtet arbei-
ten (Artikel 191 litera c Bundesverfassung). Da interessiert 
es wenig, ob eine Richterin sich selbst als willens und fähig 
erachtet, in einer Streitsache unbefangen zu entscheiden, 
obwohl eine ihr nahestehende Person Streitpartei ist. Mass-
gebend ist der äussere Anschein. Dieser ist auch für die aka-
demische Freiheit der entscheidende Indikator. Die «innere» 
und damit «wirkliche» Unabhängigkeit einer Forscherin lässt 
sich ebenso wenig wie diejenige eines Richters mit letzter 
Sicherheit feststellen. Es muss deshalb darum gehen, je-
den Anschein der Beeinflussung und Befangenheit zu ver-
meiden. Dies in der berechtigten Hoffnung, dass sich hinter 
einem intakten Schein ein ebenso intaktes Sein verbirgt. In 
freier Anlehnung an ein bekanntes, auf die Justiz bezogenes 
Diktum gilt daher auch für die Wissenschaft: «Free science 
should not only be done, but should  manifestly and undoubt-
edly be seen to be done.» 

Protest im April 2012 gegen das Engagement der UBS an der 
Universität Zürich. Das UBS Center for Economics in Society –  
aufgrund der «grosszügigen Spende» nach der Stifterin 
benannt – wurde von der Bank anlässlich ihres 150-jährigen 
Jubiläums gegründet und ist am Institut für Volkswirtschafts-
lehre assoziiert.

Résumé
La liberté académique revêt une importance 

existentielle pour le grand public. Nous nous référons 
toutes et tous à la science dans nombre de nos choix 
de vie et nous avons confiance dans le fait qu’elle 
parvienne à ses conclusions de manière libre et in-
dépendante. Afin de garantir cela, le droit en vigueur 
déclare explicitement que la liberté de la science est 
un bien juridique protégé, ce qui oblige l’ensemble 
des pouvoirs publics à veiller au respect des condi-
tions-cadres correspondantes. Cependant, à l’heure 
de l’économisation, la liberté académique se voit de 
plus en plus mise sous pression, car les hautes écoles 
sont tenues de s’affirmer dans un environnement 
compétitif et coûteux. Le soutien financier de l’État 
étant limité, les sources de financement privées sont 
de plus en plus convoitées. La recherche court ainsi 
le risque d’être exposée à la sphère d’influence des 
donatrices et donateurs privés, ce qui fait peser sur 
ses résultats et les personnes impliquées le soupçon 
d’être « achetés ». Ce doute est suffisant pour nuire 
durablement à la crédibilité de la science. Il est donc 
urgent d’établir des règles uniformes qui définissent 
où se situe la ligne rouge dans la coopération entre la 
science et l’économie.
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Zurück zum erwähnten «Deal» zwischen der UBS und 
der Universität Zürich: Ihm ist anfänglich aus der Öffentlich-
keit sowie aus dem Kreise der Wissenschaft heftige Kritik 
erwachsen.3 Diese konnte in der Folge die Sensibilität für die 
Risiken des Sponsorings etwas erhöhen; ein grundlegendes 
Umdenken vermochte sie allerdings nicht zu bewirken.  Viele 
sehen im privaten Hochschulsponsoring nach wie vor kei-
ne nennenswerte Gefahr für die akademische Freiheit oder 
wollen diese nicht sehen. In den letzten Jahren ist es jeden-
falls zu weiteren Kooperationen zwischen Wissenschaft und 
Wirtschaft gekommen, die unter dem Gesichtswinkel der 
akademischen Freiheit durchaus problematische Züge auf-
weisen. Hier zur Illustration nur zwei Beispiele: 

• Die Familie Larsson-Rosenquist Stiftung hat im Jahr 2015 
an der Medizinischen Fakultät der Universität Zürich ei-
nen Lehrstuhl zur Erforschung der positiven Wirkung des 
Stillens ermöglicht. Kostenpunkt 20 Millionen Franken. 
Wichtig zu wissen: Die Stiftung besitzt eine global tätige 
Firma (Medela), die Milchpumpen und Stillzubehör her-
stellt. Die Universität Zürich sah darin indes keinen Anlass 
zur Sorge. Sie liess in der Folge die finanzielle Quelle auch 
nicht versiegen, sondern nahm schon wenige Jahre spä-
ter (2018) von derselben Stiftung weitere zehn Millionen 
Franken entgegen. Mit ihnen wurde an der Wirtschafts-
wissenschaftlichen Fakultät ein neues Forschungszentrum 
«für die Ökonomik der Kinder- und Jugendentwicklung 
mit einem Schwerpunkt auf Stillen» gegründet.4

• Im Juni 2021 ging die damalige Credit Suisse mit der Uni-
versität St. Gallen (HSG) eine strategische Partnerschaft  
ein. In deren Rahmen versprach die Bank, der HSG in-
nerhalb von zehn Jahren 20 Millionen Franken zu zah-
len, von denen zehn Millionen für den Start eines neuen 
Forschungszentrums (des «Center for Financial Services 
Innovation») und den Aufbau mehrerer Professuren ein-
gesetzt werden sollten. Als Bundesrätin Keller-Sutter im 
Frühling 2023 dem akademischen Direktor dieses Cen-
ters den Auftrag erteilte, die Umstände des Niedergangs 
der Credit Suisse aufzuarbeiten, wurde dessen zweifel-
hafte Unabhängigkeit kritisiert. Diesem Einwand wurde 
seitens des Eidgenössischen Finanzdepartements (EFD) 
mit dem etwas unbeholfenen Argument begegnet, dass 
es sich beim fraglichen Gutachten ja lediglich um einen 
Teil der gesamten Analyse handle.

3 Vgl. www.zuercher-appell.ch
4 www.news.uzh.ch/de/articles/2018/stillen-lehrstuhl.html

Die 2021 gewährte finanzielle Zuwendung der Credit Suisse von 
20 Millionen Franken innerhalb von zehn Jahren habe nach 
offiziellen Angaben keinen Einfluss auf die Unabhängigkeit der 
Universität St. Gallen. Die strategische Partnerschaft macht  
Credit Suisse zur Campus-Bank und zur Namensgeberin eines 
Gebäudes.

Aus der jüngeren Vergangenheit liessen sich zahlrei-
che weitere Beispiele anführen.5 Sie alle zeigen: An einem tie-
feren Verständnis für die im Zusammenhang mit der akade-
mischen Freiheit relevante «Anscheinsproblematik» fehlt es 
nach wie vor weithin. Nur so lässt sich erklären, dass jede Mit-
teilung einer neuen «Partnerschaft» zwischen Wissenschaft 
und Wirtschaft in stereotypischer Manier von der Bekräfti-
gung begleitet wird, die Lehr- und Forschungsfreiheit sei in 
den jeweiligen Kooperationsverträgen explizit garantiert. Ein 
durchaus untaugliches Argument, denn die schützende Kraft 
eines Vertrags ist beschränkt. Papier ist bekanntlich geduldig. 
Beeinträchtigungen der «inneren» Unabhängigkeit der For-
schung und Lehre lassen sich durch Vertragsklauseln ebenso 
wenig verhindern wie durch die mehrfache Verankerung der 
akademischen Freiheit in Verfassungs- und Gesetzestexten. 
Beeinflussungen bahnen sich ihren Weg ins Unbewusste der 
Persönlichkeit der jeweiligen Forscherinnen und Forscher. 
Und dem ist weder mit schriftlichen noch mit mündlichen Be-
teuerungen der Unabhängigkeit beizukommen. Psychologie 
und Neurowissenschaften haben die Illusion, dass der (ver-
nünftige) Mensch seine aus dem «Innern» kommenden Im-

5 Im Dezember 2023 wurde eine mehrere 100 Millionen schwere 
Partnerschaft der ETH Zürich mit der deutschen Dieter  
Schwarz Stiftung bekanntgegeben. Es geht um die Finanzierung  
von 20 Professuren im Bereich der Forschung zur künstlichen 
Intelligenz. Die Dieter Schwarz Stiftung wird von der Schwarz 
Gruppe alimentiert, die verschiedene Unternehmen vereint, 
darunter solche, die im Digitalisierungs- und KI-Markt aktiv sind. 
Das Geld für die KI-Forschung kommt somit nicht von einer 
selbstlosen philanthropischen Stiftung, sondern mittelbar von 
Wirtschaftsakteuren, die im Forschungsbereich potenziell eigene 
wirtschaftliche Interessen verfolgen.

http://www.zuercher-appell.ch
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pulse weitgehend unter Kontrolle hätte oder zu bringen wüss-
te, längst begraben. Das menschliche Wahrnehmen, Fühlen, 
Denken und Handeln wird zu rund 90 Prozent vom Unbewuss-
ten gesteuert. Diese Erkenntnis ist auch den «Donatorinnen 
und Donatoren» nicht ganz fremd. Viele dürften sogar darauf 
hoffen, dass ihnen ihr finanzielles Engagement dank der Wirk-
kraft des Unbewussten dereinst zum Vorteil gereichen wird. 
Ganz nach dem Sprichwort: «Wes Brot ich ess, des Lied ich 
sing.» Und der Allgemeinheit ist dieses Hörigkeitsverhältnis 
als allgemeine Lebenserfahrung sowieso bestens bekannt. Ihr 
genügt deshalb bereits jeder Anschein von Abhängigkeit, um 
die Integrität und Glaubwürdigkeit einer Forscherin oder ei-
nes Forschers – oder gar eines ganzen Forschungszentrums 
– in Zweifel zu ziehen. 

Drittmittel ja, aber nicht auf 
Kosten der Glaubwürdigkeit
Die Gefahren der privaten Forschungsfinanzierung 

nehmen viele erst wahr, wenn der Schaden bereits ange-
richtet ist. Beispielsweise wenn sich bei einer gesellschaft-
lich hoch umstrittenen Frage aufgrund des Anscheins der 
Befangenheit keine geeigneten Expertinnen oder Experten 
finden lassen. Man kann diesen Anschein zwar auch einfach 
ignorieren, wie es das EFD im Zusammenhang mit der er-
wähnten Aufarbeitung des CS-Niedergangs getan hat. Alles 
in allem ist dies aber eine schlechte und für den gesamten 
Wissenschaftsbereich schädliche Strategie. Das kollektive 
Gedächtnis vergisst solche Vorfälle nicht. Wer heute Zwei-
fel an der Glaubwürdigkeit der Wissenschaft schüren will, 
spielt gerne darauf an. Das belegt ein Blick in die Leserbrief-
spalten und Social-Media-Posts, in denen regelmässig und 
in allen Varianten die «gekaufte Wissenschaft» beklagt wird. 
Man erweist der Wissenschaft langfristig einen denkbar 
schlechten Dienst, wenn man hier die Augen verschliesst. 
Es gilt vielmehr, solche «Imageschäden» präventiv zu ver-
hindern. Drittmittel ja. Es bedarf aber  schweizweit einheitli-
cher Regeln, die verbindlich vorgeben, wo bei Kooperationen 
zwischen Wissenschaft und Wirtschaft die rote Linie gezo-
gen werden muss. So ist etwa zu klären, was ein Sponsor 
darf und was nicht, zum Beispiel in Bezug auf die Festle-
gung der Forschungsthemen, die Auswahl der Forscherin-
nen und Forscher oder die Publikation und Verwertung der 
Forschungsergebnisse. Solche einheitlichen Regeln fehlen 
nach wie vor. Es lohnt sich, sie zu erarbeiten und konsequent 
durchzusetzen. Immerhin geht es um nichts weniger als um 
die Glaubwürdigkeit der staatlichen Hochschulen als Stät-
ten freier Wissenschaft. Sie ist Garant verlässlicher wissen-
schaftlicher Erkenntnisse – die zentrale Grundlage für Ent-
scheidungen, die unsere Gesellschaft und Umwelt prägen.

•
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Les mots de  
la liberté  
académique

Didier Maillat

La liberté académique est étroitement liée à la langue sur 
laquelle elle se fonde pour transmettre les connaissances et 
encourager le débat. Or, parfois, dans les attaques contre la 
liberté académique, c’est son instrument même, la langue, 
qui est visé par la censure.

Une des dimensions centrales de la liberté acadé-
mique est intrinsèquement langagière. Au cœur de cette 
forme de liberté se trouve, de façon générale, la possibilité 
de communiquer dans un contexte académique sur tous les 
sujets pour autant que cela se fasse dans un esprit de tolé-
rance. En ce sens, cette notion de liberté se définit en relation 
avec les limites sémantiques et pragmatiques de l’usage de la 
langue. Quels sens linguistiques peuvent être évoqués dans 
un contexte de recherche et d’enseignement académique ? 
Dans cette acception, la notion de liberté académique s’ins-
crit donc au centre de la recherche en linguistique. 

Toutefois, il est des circonstances dans lesquelles la 
nature linguistique de la liberté académique devient encore 
plus primordiale. Dans ce cas de figure, la langue elle-même 
fait l’objet d’attaques. Ce type de censure peut prendre diffé-
rentes formes selon qu’elle vise la langue même, ses usages 
ou les rapports entre les langues. Dans ce qui suit, nous allons 
illustrer quelques-unes de ces agressions contre le véhicule 
de la liberté académique : la langue.

Zusammenfassung
Eine der zentralen Dimensionen der akade-

mischen Freiheit ist inhärent sprachlich, insofern 
sie von der Sprache selbst als ihrer Vermittlerin ge-
prägt ist. Den Kern dieser Form von Freiheit bildet 
die Möglichkeit, in einem akademischen Kontext 
über alle Themen zu sprechen, solange dies im 
Geiste der Toleranz geschieht. Entsprechend kann 
der Begriff der akademischen Freiheit in Bezug 
auf die semantischen und pragmatischen Grenzen 
des Sprachgebrauchs definiert werden und steht 
im Zentrum der sprachwissenschaftlichen For-
schung. Es gibt jedoch Situationen, in denen die 
sprachliche Natur der akademischen Freiheit zu-
sätzlich an Bedeutung gewinnt, insofern die Spra-
che selbst angegriffen oder zensiert wird. Dieser 
Artikel illustriert exemplarisch Angriffe, die sich 
gegen die Sprache selbst, ihren Gebrauch oder 
die Beziehungen zwischen den Sprachen richten 
können. Die analysierten Beispiele zeigen, dass die 
akademische Freiheit nur dann die Debatte über 
grundlegende Fragen, die unsere Gesellschaften 
betreffen, fördern kann, wenn die akademische Welt 
die Sprache verwenden kann, sei es, um Wissen zu 
vermitteln, Kulturen miteinander ins Gespräch zu 
bringen oder Diskurse der Unterdrückung aufzu-
decken.
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Il est donc d’autant plus surprenant d’avoir pu ré-
cemment observer, lors d’une conférence internationale de 
linguistique qui regroupait à Winterthour des centaines de 
spécialistes des phénomènes langagiers, une manœuvre 
violente d’interruption de l’un des intervenants au milieu de 
sa présentation visant à l’empêcher de mentionner un pro-
pos discriminatoire tenu par Donald Trump à l’encontre de 
migrants mexicains. Alors même que l’analyse proposée 
cherchait précisément à mieux comprendre les mécanismes 
linguistiques d’un tel discours manipulatoire.

La censure linguistique prenait ici une dimension 
paradoxale puisqu’elle visait à empêcher la recherche aca-
démique de prendre comme objet d’étude le type de dis-
cours contre lequel elle s’insurgeait. La manœuvre peut 
sembler d’autant plus étrange sur un plan épistémologique 
que l’utilisation en mention des expressions de la langue est 
constitutive de la recherche en sciences du langage. On ob-
serve donc ici encore une forme de censure linguistique qui 
s’exerce au détriment de l’avancement de la connaissance 
sur les phénomènes langagiers. 

Traductrice ou traduction ?
La liberté académique dépend de manière essentielle 

du monde de l’édition, tant il est vrai que la recherche aca-
démique s’appuie sur celui-ci pour pouvoir assurer la dissé-
mination de ses travaux et leur visibilité. Dans ce contexte, la 
publication d’une traduction constitue une alternative à l’om-
niprésente lingua franca qui permet également à un texte 
d’atteindre un public plus large. Mais, comme l’épisode qui 
suit le montre, la langue traduite peut aussi être sujette à une 
action de censure.

Les Pays-Bas ont connu peu après l’investiture de Joe 
Biden une controverse linguistique autour du processus de 
traduction en hollandais de la jeune poète américaine Amanda 
Gorman, qui avait lu un de ses poèmes lors de cette cérémo-
nie. La censure visait en l’occurrence l’identité de la personne 
choisie pour effectuer cette traduction. Victime d’une cam-
pagne de « cancelling », cette personne – également jeune 
poète, distinguée par le prestigieux International Booker Prize 
– avait préféré se retirer du projet alors même que l’auteure 
originale avait donné son approbation explicite. Au cœur de la 
controverse se trouvaient des critères de race, puisqu’il était 
reproché à la personne choisie pour traduire le texte de ne 
pas partager la descendance africaine de son auteure.

Cet épisode pose de nombreuses questions sur la na-
ture de la traduction en tant que processus de transfert d’un 
texte d’une langue et d’une culture vers une autre ainsi que sur 
les critères de compétence à retenir chez la personne chargée 
de ce transfert. On peut évidemment se demander quelle est 
la légitimité d’une action qui retire à l’auteure originale la liber-
té de choisir la personne responsable de la traduction, et qui, 
par conséquent, dépossède celle-ci de son texte.

Lingua franca et  
transmission du savoir
La France s’est équipée d’une loi visant à protéger la 

langue française contre l’hégémonie de la langue internatio-
nale par excellence, l’anglais. La loi Toubon – ou loi Allgood 
comme l’ont appelée les tabloïds d’outre-Manche – prévoit 
toute une série de mesures visant à promouvoir l’utilisation 
du français, notamment dans le domaine public et au sein des 
administrations. Certaines de ses ramifications ont toutefois 
eu des effets pour le moins pervers sur la liberté académique.

On a ainsi pu voir une conférence internationale de 
linguistique, organisée à la Sorbonne à Paris et à laquelle par-
ticipaient des chercheuses1 du monde entier, interrompue en 
force par un groupe d’activistes exigeant qu’une traduction 
leur soit fournie conformément à une exigence de la loi Tou-
bon portant sur les discours publics. 

L’aspect le plus absurde de cette censure linguistique 
est qu’elle s’attaquait à un événement scientifique internatio-
nal que les organisateurs avaient souhaité ouvrir à un large 
public dans le souci de rendre la recherche plus accessible 
à un auditoire non spécialiste – faisant écho à la dimension 
d’outreach qui occupe une place centrale dans les projets 
soutenus par le FNS, par exemple.

Une dénonciation officielle et une descente de police 
plus tard, la conférence a pu poursuivre son cours en refer-
mant les portes qu’elle avait essayé d’entrouvrir, la lingua fran-
ca ayant été la cause même qui aura conduit à cette fermeture2.

Usage et mention
Depuis longtemps, la linguistique et la philosophie 

se sont intéressées à la différence entre l’utilisation d’une 
expression dite en usage et son utilisation dite en mention. 
On distinguera ainsi entre l’énoncé La phrase est correcte, il 
me semble et l’énoncé « La phrase est correcte », commen-
ta-t-il. Dans le premier cas, la phrase est correcte est utilisé 
en usage, alors que dans le second l’énoncé est mention-
né. Linguistiquement, le second type d’utilisation permet de 
mentionner, sans en prendre en charge la valeur de vérité, 
l’énoncé d’une autre locutrice3. 

1 Les formes de féminin et masculin génériques sont alternées dans 
ce texte.

2 Jenkins, Baker et Dewey (2017).
3 Cappelen, Lepore et McKeever (2023).
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Regard métalinguistique
Cette même forme d’impasse linguistique semble 

aussi être au cœur de la censure qui a frappé il y a un an un 
historien de l’art à Princeton dont le cours portait sur la ma-
térialité de la langue, ou comment les mots peuvent être per-
çus comme des objets. Dans le cadre de cet enseignement, 
la discussion a porté sur un poème éminemment métalin-
guistique publié dans un recueil de l’auteur noir américain 
Jonah Mixon-Webster qui explore la matérialité linguistique 
du « n-word » en l’imprimant sur plus de vingt pages4.

4 Mixon-Webster (2021).

Mais, au-delà de ces considérations d’autorité, cette 
remise en cause, fondée sur des critères d’identité, de la va-
lidité d'une traduction, exclure la possibilité de traduire un 
texte afin d’en permettre le transfert vers une autre culture, 
et donc vers d’autres profils identitaires. Cette forme de 
censure s’appuie sur une conception de l’interprétation d’un 
texte – et donc de sa traduction – comme un processus 
cloisonné et non pas comme une occasion d’entrer dans 
une réalité autre. Paradoxalement, une telle approche, qui 
cherche à maximiser les similitudes identitaires entre une 
auteure et son traducteur, semble conduire à une impasse 
langagière, puisqu’elle sous-entend que seule l’auteure ori-
ginale du texte est susceptible d’interpréter – et de traduire 
– ce dernier de façon adéquate.

Un exemple de poésie de la 
censure (blackout poetry), issu 

du travail de Dirk Bathen. Le 
texte original caviardé donne 

lieu à un second texte, ici 
sémantiquement vide, typique 

d’une langue de bois.
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Didier Maillat est professeur ordinaire de linguistique anglaise 
à l’Université de Fribourg. Il est membre du comité de la 
Société suisse de linguistique, qu’il a présidée, et fait partie 
du groupe de travail de l’ASSH consacré à la liberté 
académique. Sa recherche en pragmatique cognitive porte 
sur les phénomènes de construction du sens linguistique  
et plus particulièrement sur les processus inférentiels qui 
s’y rapportent. Il a ainsi travaillé sur les mécanismes  
qui sous-tendent les discours manipulatoires, de désinfor-
mation et de propagande.

En publiant un poème portant sur la matérialité de ce 
mot, l’auteur nous invite à une réflexion sur les connotations 
d’oppression qu’il véhicule. Cette réflexion commence né-
cessairement par l’acte de lecture du poème imprimé sur la 
page. En voulant empêcher que cette lecture puisse avoir 
lieu dans un contexte de cours académique, la censure non 
seulement musèle la volonté communicative du poète, mais, 
ce faisant, elle empêche aussi la discussion nécessaire sur 
les formes d’oppression dont a été et est victime la commu-
nauté afro-américaine de se développer dans un contexte 
académique. Là encore il semble que l’attaque contre la li-
berté académique manque sa cible.

Ce qui ressort de ces quelques exemples, c’est que 
la première condition qui permette à la liberté académique 
d’exercer sa fonction et de favoriser l’épanouissement d’un 
débat sur les questions de fond qui touchent nos sociétés 
est d’assurer que le monde académique puisse faire usage 
de la langue, que ce soit pour transmettre la connaissance, 
pour faire dialoguer les cultures ou pour exposer les dis-
cours d’oppression.
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Bildessay

Die feinen  
Unterschiede zwischen 
Hell und Dunkel

Bilder: Derek Crawford
Text: Christian Weibel
Kuration: Howald Biberstein

Derek Crawford n’est pas photographe, ce qui ne 
l’empêche pas de prendre des photos. Les clichés de sa série 
« Quietude » reflètent des moments de liberté et de pleine 
conscience. Les contours se fondent bientôt dans le blanc 
des nuages et ressortent d’autant plus clairement dans le 
paysage rocheux déchiqueté. L’inspiration de ses photos 
prend sa source dans le besoin vital d’agir librement et de se 
concentrer, qui se manifeste dans des situations où chaque 
pas compte.

La liberté n’est pas seulement une condition à la créa- 
tion dans le domaine de l’art et de la culture, elle caractérise 
l’être humain lui-même, dans la mesure où elle lui permet de 
penser, de vouloir et d’agir de manière responsable. Contrai-
rement à la contemplation des images, l’alpinisme comporte 
certes des risques, mais il est l’expression physique et méta-
phorique d’une souveraineté dans la prise de décisions indé-
pendante, de l’estime pour les compagnons de route et du 
respect de la nature, laquelle ouvre notre regard, par endroits, 
après que nous avons franchi un terrain accidenté : ici sur un 
clair-obscur contrasté de neige et de pierre, là sur un relief 
aux transitions douces, façonné par les éléments.

Derek Crawford ist nicht Fotograf, was ihn nicht daran 
hindert, zu fotografieren. Die Aufnahmen seiner Serie «Quiet- 
ude» reflektieren Augenblicke der Freiheit und Geistesge-
genwart. Konturen verfliessen bald im Weiss der Wolken und 
treten umso deutlicher in der zerklüfteten Felslandschaft her-
vor. Das Motiv seiner Bilder entspringt dem vitalen Bedürfnis 
nach freiem Tätig- und Fokussiertsein, das sich in Situationen 
einstellt, in denen jeder Schritt zählt.

 Freiheit ist nicht nur Voraussetzung für Schaffen in 
Kunst und Kultur, sondern zeichnet auch den Menschen selbst 
aus, insofern sie verantwortungsbewusstes Denken, Wollen 
und Handeln ermöglicht. Das Bergsteigen bietet im Unter-
schied zur Bildbetrachtung zwar Risiken, ist aber physisch und 
metaphorisch Ausdruck von Souveränität, nach eigenem Er-
messen Entscheidungen zu treffen, Wertschätzung von Weg-
gefährten und Respekt gegenüber der Natur, die stellenweise 
nach Unwegsamkeiten den Blick freigibt: hier auf ein kontrast-
reiches Chiaroscuro aus Schnee und Stein, da auf ein von den 
Elementen geprägtes Relief mit fliessenden Übergängen.
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Freiheit zur 
Reflexion
Akademisches Denken als Privileg  
und Verpflichtung

Ursula Ganz-Blättler

Akademisches Arbeiten erfordert eine Lizenz zum gründ-
lichen Nachdenken, welche die Lehr- und Forschungsge-
meinschaften an unseren Hochschulen zur Demut wie zur 
Wachsamkeit anhält. Zur Demut, weil reflexives Denken und 
Handeln ein Privileg darstellt, das in radikal beschleunigten 
Gesellschaften wie der unsrigen wie aus der Zeit gefallen 
erscheint und entsprechenden Legitimationsbedarf weckt. 
Zur Wachsamkeit, weil die gesellschaftliche Wertschätzung 
dieses akademischen Privilegs abnimmt, nicht zuletzt be-
feuert durch jene politischen und wirtschaftlichen Kräfte, 
die im kritischen Reflektieren von individueller Lebensqua-
lität und sozialem Miteinander keinen Mehrwert erkennen 
für die Bewältigung der wachsenden Herausforderungen 
im Hier und Jetzt.

Zu Beginn eine Anekdote: Im Jahr 1993 hatte ich als 
Stipendiatin des Schweizerischen Nationalfonds die Gele-
genheit, am Departement für Radio, Television und Film der 
Universität Austin (Texas) Lehrveranstaltungen für Visiting 
Scholars aus aller Welt zu belegen. In besonderer Erinnerung 
bleibt mir der Filmwissenschaftler Tom Schatz, der uns im-
mer wieder einbläute, die Grundfrage zu stellen: «What’s at 
stake?» Was stand auf dem Spiel oder, mit anderen Worten, 
was genau stand zur Diskussion bei den Dingen, die uns her-
ausforderten, nachzuhaken und tiefer zu graben? Ich war erst 
wenige Tage an der Universität, als ich von zuhause – per 
Telefax – zwei Jobangebote für die Zeit nach dem Stipendi-
um bekam. Ich hatte die Wahl zwischen einer Assistenzstelle 

an der Universität Zürich und einem Redaktionsvolontariat 
im Serieneinkauf des Schweizer Fernsehens. Ich fragte Tom 
Schatz um Rat, der meine Situation wie folgt auf den Punkt 
brachte: «You’ve got the chance to look at TV from the out-
side. Or from the inside.» An diesem Scheideweg habe ich 
die Aussenperspektive gewählt und meinen weiteren Weg in 
Unterricht und Forschung – auch wenn er weniger lukrativ 
und häufig steinig genug war – nie bereut.

Akademisches Denken  
als reflexive Praxis  
mit Umsicht und Tragweite
Wenn wir vom spezifischen Blick reden, der akade-

misches Denken auszeichnet, meinen wir ein gerichtetes 
und methodisch geleitetes und gezieltes Schauen, das auf 
vorgegebene Ansichten – etwa in Form von Annahmen und 
Leitfragen – und vorgesetzte Linsen – in Form von Theorien 
und Hypothesen – Bezug nimmt und dabei gerne «um die 
Ecke denkt» und kreativ mit den eigenen Scheuklappen und 
erwartbaren Brechungen umgeht. Von dadurch gewonnenen 
Erkenntnissen ist zu erwarten, dass sie in Übereinstimmung 
mit der akademischen «Denkschule» unterschiedliche Auf-
lagen an Systematik und Transparenz erfüllen, bevor sie für 
andere Betrachtende intersubjektiv nachvollziehbar und hin-
reichend verständlich werden und via entsprechende Über-
setzungsleistungen hoffentlich auch alltagstauglich.
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Diese reflexive Haltung stellt auf einer Metaebene die 
Fragen nach der Verortung des untersuchenden «Ich» oder 
«Wir», nach implizierten Zielvorstellungen, nach adressier-
ten Personen und Gültigkeitsbereichen und lässt sich so 
als wichtiger Beitrag zur institutionellen (Selbst-)Kritik ver-
stehen. Sie erinnert aber auch daran, was die Natur- und 
Technikwissenschaften von den Geistes- und Sozialwissen-
schaften, auch Humanities genannt, abgrenzt: Ich spreche 
vom menschlichen Faktor, der dort häufig als Fehlerquelle 
und damit potenzieller «Störfaktor» gilt, während er hier pro-
minent ins Zentrum der Aufmerksamkeit rückt, und zwar in 
wechselnden Rollen als wahrnehmendes Subjekt, als Objekt 
einer Beobachtung zweiter Ordnung oder als fallweise mitzu-
berücksichtigender Einflussfaktor.

Ein solches reflexives Denken setzt einerseits Distanz 
voraus, und sei es nur den metaphorischen Schritt zurück 
vom implizit standardisierten Alltagsdenken zur Hinterfra-
gung dieser Standards, und andererseits Methodik, insofern 
andere Standards berücksichtigt werden, bevor Erkenntnis-
se über das bereits (vermeintlich immer schon) Gewusste ge-
wonnen werden können. In dieser besonderen Haltung und 
Sichtweise, die durch einen systembedingt reflektierten Blick 
geprägt ist, liegt die Chance, anschlussfähiges Wissen auch 
über Fächer- und Fakultätsgrenzen hinaus zu generieren und 
immer wieder neu zu verhandeln. In dieser Haltung liegt aber 
auch ein zentraler Aspekt jener Freiheit, die wir meinen, wenn 
wir von akademischer Freiheit reden.

Es ist die Freiheit, anders zu denken und zu argumen-
tieren als in den gewohnten Bahnen. Und es ist die Freiheit, 
kollektiv bewirtschaftete Binsenwahrheiten ebenso kritisch 
in den Blick zu nehmen wie blinde Flecken, Tabuzonen und 
andere No-Go-Areas.1 Mit im Spiel sind dabei zwei Voraus-
setzungen, die akademisches Denken historisch verorten und 
institutionell stützen: erstens die fächerspezifischen Gütekri-
terien, denen Genüge getan werden muss, um wissenschaft-
liche Gültigkeit beanspruchen zu können, und zweitens – im 
Sinne eines übergeordneten Relevanzkriteriums – der glaub-
hafte Nachweis eines gesellschaftlichen Interesses an den 
solcherart betrachteten Phänomenen oder Problemen.

Forschung als  
reflexiv-kritische Tätigkeit
 «Reflektieren» bezieht sich bei Fragen der Physik auf 

die Beugung von Wellen beim Kontakt mit unterschiedlichen 
materiellen Oberflächen. In solchen Zusammenhängen wer-
den weitaus differenziertere Sachverhalte abgebildet als nur 
gerade die Verdoppelung bestimmter Faktenlagen in einem 
(Zerr-)Spiegel. Sicher bietet sich die Optik als Quelle physi-
kalisch inspirierter Sprachbilder an, wenn es explizit um ein 
analytisches «Hinschauen» geht. Es ist aber auch zulässig, 
die Rolle des Reflektors in weitere sinnbildliche Zusammen-
hänge zu stellen, etwa als Interpretation der Resultate einer 
experimentellen Versuchsanordnung, die den kritischen Kon-
trollblick auf die Versuchsanlage zwingend miteinschliesst.

1 Umberto Eco verweist in seinem Standardwerk «Wie man eine 
wissenschaftliche Abschlussarbeit schreibt» auf die Vielfalt  
der Zielvorstellungen für das, was humanistische Forschung kann, 
darf und soll. Neben der klassischen Analyse, die anhand von 
Fragen Indizien sammelt und ergebnisorientiert interpretiert, gibt  
es die systematische Beschreibung von Mustern, das Kartieren  
neu erschlossener Forschungsfelder, die auf teilnehmende 
Beobachtung angewiesene Frage des «Warum» und schliesslich 
das interventionistische (das heisst auf Verbesserung gerichtete) 
Aufzeigen von Problemen und Entwickeln von Lösungsstrategien.

Ein Bild aus Aegidius Albertinus’ «Hirnschleiffer» (1664) zeigt 
sinnbildlich den Spiegel des «Nosce te ipsum» und sein  
(desillusionierendes) Selbsterkenntnispotenzial. Im moralischen 
Traktat spielt auch «Fürsichtigkeit», eine vorausschauende  
Verständigkeit, Vorsorge und Vorbedachtsamkeit, eine wichtige 
Rolle.
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ge als männlich besetzte Domäne zurückwies und faktisch 
vernachlässigte, was den einschlägigen Forschungsstand 
van Schaik und Michel zufolge gegenüber wichtigen Ergän-
zungen und Differenzierungen immunisierte.2 Dabei ist die 
Breitenwirkung der Gender Studies so unbestritten wie ihre 
akademische Fundierung: Ich erwähne nur die von Andrea 
Maihofer gegründete «Basler Schule», mit argumentativen 
Schwergewichten wie Franziska Schutzbach und Markus 
Theunert unter den Ehemaligen.

Hingegen muss sich die prognostizierende Klimafor-
schung nicht mehr länger verteidigen gegen den Verdacht 
mangelhafter wissenschaftlicher Stringenz. Sie ist gerade in 
der Schweiz fest etabliert und gilt als international federfüh-
rend. Aber auch sie hat mit einem Bias zu kämpfen, zu dessen 
Überwindung die vermehrte Zusammenarbeit mit den Human- 

2 In ihrem Buch «Die Wahrheit über Eva» weisen van Schaik und Michel 
darauf hin, dass Biologie beim Homo sapiens zwar geschlechts-
spezifische Möglichkeiten eröffne (etwa hinsichtlich der Befriedigung 
eines Kinderwunsches), sich daraus aber weder biologisch begrün-
dete Ansprüche noch Determinierungen ableiten liessen. Den Versuch, 
Biologie anders als in der patriarchalen Perspektive zu deuten, 
unternimmt aktuell Cat Bohannon mit ihrem Buch «Eve» (2023).

In Bewegung bleiben  
dank interdisziplinärer  
Perspektivenvielfalt
Zur Illustrierung des zuletzt Gesagten möchte ich auf 

zwei wissenschaftliche Forschungsbereiche verweisen, die 
von einer stärkeren Verknüpfung naturwissenschaftlich be-
gründeter und geistes- und sozialwissenschaftlich informierter 
Beobachtungen nur profitieren können, wenn Scheuklappen 
abgelegt und bestehende Vorbehalte stärker hinterfragt wer-
den, als das bisher der Fall war. Ich spreche von den Gender 
Studies («Geschlechterforschung») einerseits und der Klima-
forschung andererseits. Beide interdisziplinären Fachgebiete 
nahmen um die Mitte der 1970er-Jahre international Fahrt auf: 
das eine mit dem Wind der zweiten Feminismuswelle in den 
Segeln, das andere im Fahrwasser der 1972 veröffentlichten 
Warnungen des Club of Rome, der das Anwachsen der Welt-
bevölkerung und den kapitalistisch begründeten Wachstums-
zwang als vordringliche Bedrohungen für die Vielfalt des Le-
bens auf dem Planeten Erde identifizierte.

Zur Frage nach der Herleitung und Überwindbarkeit 
patriarchaler Strukturen traten im ersten Beispiel Überle-
gungen zu binär kodierten Rollenerwartungen und deren 
Veränderbarkeit; der aus dem angelsächsischen Raum über-
nommene Gender-Begriff wurde dabei zum Synonym für die 
tief in die gesellschaftliche Matrix eingeschriebenen sozia-
len Geschlechternormen, die wichtige (Macht-)Zusammen-
hänge festschreiben und gleichzeitig normalisieren. Derweil 
erfuhr die naturwissenschaftlich begründete Beschäftigung 
mit den Folgen zunehmender CO2-Emissionen auf die klima-
tischen Gegebenheiten zu Wasser und zu Land einen erheb-
lichen Rückschlag, als mit dem Fall der Mauer der Siegeszug 
der kapitalistischen Marktwirtschaft über das vordergründig 
gescheiterte Projekt des Kommunismus ausgerufen wurde. 
Es ist wohl in diesem Zusammenhang zu erklären, warum 
eine 1983 durch die Schweizer Naturforschende Gesell-
schaft in Umlauf gebrachte Broschüre zum Treibhauseffekt 
mit dem unverblümten Untertitel «Unterwegs zur Klima-
katastrophe durch Kohlendioxid» praktisch keine Resonanz 
fand. Gemäss der Überlieferungsgeschichte durch das Fo-
rum für Klima und globalen Wandel (ProClim) wurde sie erst 
kürzlich wieder «ausgegraben», wie ein archäologisches, 
aus der Zeit gefallenes Relikt.

Die Gender Studies sind mittlerweile ebenso in der 
öffentlichen Aufmerksamkeit präsent wie die im zwei-
ten Beispiel angesprochene Klimaforschung – und ähnlich 
umstritten, aber aus anderen Gründen. Im Sinne der Pers-
pektivenvielfalt wäre zu wünschen, dass öffentlichkeits-
wirksam ausgetragene «Grabenkämpfe» nicht als Spaltung 
gelesen werden, sondern als notwendige Flurbereinigung 
unter Aspekten dezidiert artikulierter Generationenunter-
schiede – und vielleicht auch als Bestätigung für die 2020 
von van Schaik und Michel vertretene These, wonach femi-
nistische Wissenschaft biologische Zusammenhänge zu lan-

Résumé
L’article se focalise sur la réflexion en tant que 

compétence clé de l’activité académique et souligne 
la nécessité de collaborer au-delà des frontières dis-
ciplinaires et facultaires afin de faire face ici et main-
tenant de manière adéquate aux situations probléma-
tiques qui nous confrontent à toujours davantage de 
défis. La réflexion exige de la distance, du temps et 
un échange continu. Les exemples des études genre 
et de la recherche sur le climat montrent comment 
la diversité des perspectives interdisciplinaires peut 
être à l’origine d’impulsions décisives. L’attitude 
qu’exigent les débats approfondis et clairvoyants 
sur les questions de recherche peut aussi être dé-
crite comme une perspective extérieure privilégiée, 
avec la responsabilité de démontrer la pertinence de 
la recherche académique pour la société à travers le 
temps et de permettre des connexions avec la pra-
tique. Cette attitude implique en outre une liberté de 
penser hors des sentiers battus, en examinant d’un 
œil critique les truismes (apparents), les angles morts, 
les zones taboues et d’autres territoires peu fréquen-
tés. Elle est également caractérisée par une certaine 
liberté face à la pression de l’accélération actuelle ou, 
autrement dit, par un temps de maturation qui est es-
sentiel pour la qualité du travail académique.
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Praxisrelevante  
Reflexionskompetenzen
Bereits der Soziologe Alfred Schütz hat in einem Auf-

satz von 1945 zu den «vielfältigen Wirklichkeiten» («multiple 
realities»), in denen wir uns bewegen, dafür plädiert, Wissen-
schaft nicht als eine Form beruflicher Tätigkeit aufzufassen, 
sondern als eine besondere Einstellung zur umgebenden Le-
benswirklichkeit, im Sinn einer bewusst gewählten und vom 
pragmatischen Alltagsdenken abgegrenzten Form der Auf-
merksamkeit («attention to life»). Folgt man Schütz, lässt sich 
wissenschaftliches beziehungsweise akademisches Denken 
genauso wie jede andere für das Gemeinwesen nützliche 
Kompetenz aneignen. Massgebend bleibt aber als Grundlage 
für ein längerfristiges und sinnvolles Wirken in akademischen 
sowie nicht akademischen Settings immer die aktiv einge-
nommene reflektierte Haltung gegenüber den Dingen.

Wer Wissenschaft betreibt, tut dies mit 
anderen Worten weder als ganzer Mensch 
noch als neutrales Werkzeug, das komplett 
abgekoppelt wäre von anderweitigen Befind-
lichkeiten, wie etwa einer Wohnungssuche 
im urbanen Grossraum, der Zugehörigkeit 
zu einer religiösen Gemeinschaft, dem fami-
liären Status als Alleinerziehende oder be-
stehenden Allergien gegen Hausstaub oder 
Hundehaare. Das alles kann (und darf) zu 
prägenden Erfahrungen und Erkenntnissen 
führen, die als treibende Kraft in argumentativ 
angereicherte Projekte diverser Ausrichtung 
Eingang finden. Und doch hat dieses alltäg-
liche Grundrauschen in den Hintergrund zu 
treten, sobald es um den spezifisch wissen-
schaftlichen und regelgeleiteten Blick geht, 
der die in Aussicht gestellte Einzelfallstudie 
oder Untersuchungsanlage als solche vom 
standardisierten Alltagsdenken ausnimmt 
und etwa im Licht einer (inter-)disziplinär ge-
leiteten Deduktion oder Induktion betrachtet.

Für Schütz unterscheidet der Faktor Zeit das auf Ein-
flussnahme bedachte menschliche Handeln (im Hier und 
Jetzt) von abgeschlossenen Handlungen, deren Ausmass 
und Konsequenzen sich erst durch den prüfenden Blick in 
den Rückspiegel erschliessen. Deshalb braucht nicht nur die 
durch Erfahrung klug gewordene Einschätzung vor uns lie-
gender Forschungsfelder zeitliche Distanz, sondern auch die 
kontrollierte Transformation von gesammelten Eindrücken 

ities dringend angezeigt ist. Ein entsprechendes Statement 
des seit 1988 bestehenden Forums ProClim liest sich 2023 
so: «Da Wissen alleine nicht zum Handeln führt, setzt ProClim 
heute vermehrt auch auf sozial- und geisteswissenschaftli-
che Aspekte in der Klimaforschung.»3 Gut so. Vielleicht er-
warten uns dann endlich von Computerspielen inspirierte 
Zukunftsszenarien für die Verschiebung der Klimazonen und 
benutzerfreundliche Apps, die nach Branche und Lebensstil 
aufgeschlüsselte Anpassungsstrategien inklusive Reduktion 
der einschlägigen «Fussabdrücke» vorschlagen. Es gibt in 
dieser Hinsicht viel zu tun, aber es bleibt denkbar wenig Zeit.4

3 ProClim (2023).
4 Ein gelungenes Beispiel für die Integration von Theorie und Praxis 

stellt der von Kim Stanley Robinson veröffentlichte (und Fredric 
Jameson gewidmete) Roman «The Ministry of the Future» dar, der 
von einem in Zürich angesiedelten Ministerium für die Belange 
zukünftiger Generationen handelt. Der Autor fächert darin in der 
Prosa harter Science Fiction ein Kaleidoskop pragmatischer 
Lösungsansätze für brennende Fragen gesellschaftlicher Hand-
lungsmacht und -ohnmacht auf.

Die Géode omnimax ist eine Kuppel im Parc de la Villette der  
Cité des sciences et de l’industrie in Paris, die aussen den Himmel  
reflektiert und im Innern ein «grenzenloses Kino» verspricht.
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und argumentativ begründeten Schlussfolgerungen in heu-
ristisches oder empirisches Wissen. Im Umkehrschluss er-
fordert die hier gemeinte Freiheit zur Reflexion einen umfang-
reichen Schutz vor alltagsbedingtem Beschleunigungsdruck 
zugunsten einer explizit zugestandenen «Zeit der Reife», die 
wissenschaftlicher Arbeit schon nur deshalb gut zu Gesicht 
steht, weil sie seit jeher als Qualitätsmerkmal gilt und mittler-
weile auch in unserem Alltagsdenken als Kriterium für Nach-
haltigkeit wieder an Bedeutung gewinnt.5

Bleibt die Frage, inwiefern sich der aufklärerische An-
spruch, Farbe zu bekennen und Stellung zu beziehen, ver-
trägt mit dem akademischen Anspruch, Distanz zu wahren. 
Zugleich stellt sich die Frage, inwiefern akademische Distanz 
nicht die Gefahr beinhaltet, dass die alltäglichen Sorgen und 
Nöte der Menschen systematisch ausgeblendet werden. 
Schütz würde abwinken, weil er dem Intellekt – in Verbin-
dung mit Zurückhaltung und institutioneller Selbstreflexion 
und -kritik – nicht mehr Gewicht beimisst als jedem anderen 
Werkzeug, solange es dem Gemeinwohl dient. Das bedeutet 
wiederum, dass die Welt, in der wir leben, zwar unweigerlich 
komplexer und deren sorgsame Behandlung im Spannungs-
feld divergierender Kräfte und Meinungen zunehmend her-
ausfordernder wird, der Rekurs auf ein gemeinschaftlich be-
triebenes Reflektieren als akademisches Projekt unter diesen 
Umständen aber umso mehr an Relevanz und Dringlichkeit 
gewinnt, weil so vieles auf dem Spiel steht beziehungsweise 
«at stake» ist. Die Einladung zur (weiteren) Beteiligung an den 
grossen gesellschaftlichen Debatten dieser Zeit gilt. Ihr wird 
durch innovative Impulse, historische Rückblicke, diskursive 
Vergleiche, transdisziplinäre Verknüpfungen und die Bereit-
schaft zum Perspektivenwechsel immer wieder Nachdruck 
verliehen. Think about it!

•

5 Zur Slow-Science-Bewegung spezifisch vgl. Berg und Seeber 
(2016); zu den ökonomischen Zwängen, die der Forderung nach 
Entschleunigung entgegenstehen, vgl. Baumol (2012), worin  
der Autor die seit 1965 beobachtete Stagnation menschlicher 
Kopf- und Handarbeit als «Kostenkrankheit» diagnostiziert,  
die kreative und zuwendungsorientierte Tätigkeiten faktisch vom 
Wachstumspostulat ausnimmt, weil sich jede Bemühung um  
Produktivitätssteigerung unmittelbar auf die Qualität der zu erbrin-
genden Dienstleistung auswirkt.
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Les facettes de la 
liberté académique 
en Suisse

Christian Weibel 
Traduction : Fabienne Jan

Les contours de la liberté académique en Suisse dressent un 
tableau hétérogène de la situation. C’est ce que suggère une 
enquête qualitative mandatée par l’ASSH sur l’atmo sphère 
de la recherche, le climat d’enseignement et la culture du 
débat au sein des hautes écoles suisses. 

L’accent mis sur les thèmes liés à la liberté  
académique dépend, entre autres, de la  

perspective et de la proximité ou de la distance : 
 les chercheuses et chercheurs ainsi que  

les journalistes peuvent mettre en relief différents  
sujets et se focaliser sur tel ou tel aspect.
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La liberté académique représente une valeur clé 
pour les établissements d’enseignement supérieur. En ces 
temps agités, elle suscite de plus en plus de réflexions et de 
débats et s’avère être une pierre de touche décisive pour 
l’importance sociale de la recherche et de l’enseignement. 
Quel est son sens ? et sa portée ? À quoi se réfère-t-elle, 
contre quoi protège-t-elle et à quoi sert-elle ? S’applique-
t-elle exclusivement à la transmission de connaissances 
et de compétences spécifiques dans les hautes écoles ou 
comprend-elle également les prises de parole publiques 
sur des thèmes d’actualité, qu’il s’agisse de l’utilisation de 
l’écriture inclusive, des effets du changement climatique ou 
des conflits armés ?

La liberté académique, comme le titrait récemment un 
journal, est menacée par des idéologies et des mouvements 
militants. Il manquerait une conception généralement ac-
ceptée de l’université en tant que lieu de dialogue ouvert, qui 
autorise différents points de vue et permette de se confron-
ter de manière critique et distanciée avec des œuvres du 
passé qui ne correspondent pas aux valeurs sociales ac-
tuelles. Des journalistes ayant par ailleurs mis en avant à di-
verses reprises la possibilité d’une (auto)censure, il est diffi-
cile d’évaluer le bien-fondé de telles inquiétudes – l’ampleur 
et la teneur des thèses non exprimées, des ouvrages non 
traités ou des cours non dispensés.

Un groupe de travail de  
l’ASSH identifie les besoins  
de discussion
Ces derniers temps, le débat sur les contours de 

la liberté de la recherche et de l’enseignement n’est tou-
tefois mené pas seulement par les médias, mais aussi par 
les membres des hautes écoles eux-mêmes, et ce dans le 
cadre de publications et de manifestations scientifiques1. 
Afin d’identifier les besoins de discussion ainsi que les 
développements actuels sur le thème de la liberté acadé-
mique, l’ASSH a mis sur pied en 2022 un groupe de travail 
interdisciplinaire qui se penche sur ces questions et réflé-
chit au rôle du pouvoir, des minorités et des médias ainsi 
qu’à des aspects tels que le tabou et la tolérance. Après 
un échange d’idées sur les avantages et les inconvénients 
d’une enquête, l’entreprise de recherche politique et de 
communication gfs.bern a été chargée de réaliser des en-
tretiens qualitatifs guidés avec vingt représentant·e·s de 
hautes écoles dans le domaine des sciences humaines et 
sociales, sélectionné·e·s sur la base de critères tels que la 
discipline, la position, l’affiliation et le sexe2. Outre la liberté 
académique, l’environnement de recherche et d’enseigne-
ment ainsi que la culture du débat dans les hautes écoles 

1 Voir notamment Bundeszentrale für politische Bildung (2021) ; 
Frangville et al. (2021) ; Özmen (2021) ; Borsche (2022).

2 gfs.bern (2023).

suisses ont été abordés. L’un des objectifs de l’étude était 
de compléter la discussion au sein du groupe de travail de 
l’ASSH par d’autres points de vue et d’identifier d’éventuels 
angles morts.

Indices de divergence  
entre le discours médiatique  
et la pratique vécue
Les déclarations non représentatives des personnes 

interrogées ouvrent un vaste champ. Ainsi, parmi les propos 
exprimés, il a notamment été question de la préoccupation 
face au fait que les disciplines des sciences humaines et so-
ciales sont moins soutenues financièrement et moins recon-
nues par la société que la recherche en sciences naturelles 
et la recherche appliquée. Il a été en outre mentionné qu’une 
sensibilisation accrue à des thèmes tels que le genre et la 
diversité peut conduire à des discussions constructives ainsi 
qu’à des modifications des programmes de cours portant 
l’empreinte de contenus identifiés comme discriminatoires. 
Alors que l’une des personnes interrogées considère qu’il 
n’y a pas de limite à la pression morale légitime, d’autres font 
état d’une culture du débat affaiblie, dans laquelle les indivi-
dus tentent d’éviter les points de vue controversés en raison 
de potentielles réactions ou conséquences négatives. Bien 
que les différentes positions ne permettent pas de dégager 
une image claire de la situation, certains indices montrent 
qu’il convient de faire la distinction entre un discours mé-
diatique sur la liberté académique d’une part et la pratique 
vécue dans les hautes écoles d’autre part.

Des lois cantonales sur  
l’enseignement supérieur à 
l’esprit pionnier
Dans le contexte des discussions actuelles, l’ancrage 

légal et les étapes de son développement historique revêtent 
une importance particulière. Ce n’est que depuis l’entrée en 
vigueur de la Constitution fédérale de 1999 que la liberté 
de la science, ou plus exactement la « liberté de l’enseigne-
ment et de la recherche scientifiques », est explicitement 
garantie en tant que droit fondamental (art. 20). Il convient 
toutefois de noter que les cantons de Zurich et de Berne ont 
fait preuve d’un esprit pionnier en inscrivant expressément 
la liberté d’enseignement et d’apprentissage dans leurs lois 
respectives sur les hautes écoles dès les années 18303.

3 Schwander (2008).
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La liberté académique peut servir de test décisif pour le rôle de la recherche et de l’enseignement dans notre société.  
Elle présente un tableau aux multiples facettes, dont le contenu et les contours restent à préciser.

Dans la seconde moitié du XXe siècle, la pratique juri-
dique du Tribunal fédéral, qui a été amené à se pencher sur 
la question de la liberté de la recherche en tant que droit 
constitutionnel non écrit, notamment en raison des restric-
tions cantonales en matière de procréation médicalement 

assistée, apparaît également pertinente. Sans prendre po-
sition de manière définitive, un arrêt du Tribunal fédéral de 
1989 indique que la liberté de la science constitue certes 
une « composante de l’ordre démocratique et de l’État de 
droit », mais que « ses contours et ses limites ne sont pas fa-
ciles à circonscrire », car les chercheuses et chercheurs non 
seulement ont besoin d’espaces de liberté, mais dépendent 
aussi à plusieurs égards des institutions étatiques4.

4 ATF 115 Ia 234 (1989). Traduction de la rédaction. 
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Le soutien de l’État sous  
le signe de la neutralité et  
de la pluralité
L’importance de l’encouragement étatique pour la re-

cherche actuelle ne peut guère être surestimée. D’une part, 
la liberté de l’enseignement et de la recherche est mention-
née comme principe dans la loi sur l’encouragement et la 
coordination des hautes écoles (LEHE, art. 5) et doit être 
remplie comme critère pour l’accréditation institutionnelle 
des hautes écoles afin qu’elles puissent s’appeler « univer-
sité », « haute école spécialisée » ou « haute école pédago-
gique » et recevoir des subventions fédérales. D’autre part, 
le principe selon lequel les domaines et méthodes dignes 
de recherche doivent être soutenus de manière aussi neutre 
et pluraliste que possible – c’est-à-dire en tenant compte 
de la diversité des opinions scientifiques – joue un rôle im-
portant dans l’encouragement de la recherche. Étant donné 
l’hétérogénéité des besoins en matière d’infrastructure et de 
financement, il ne convient toutefois ni de viser à une égalité 
de traitement aveugle, ni de déduire des droits concrets au 
financement5.

5 Voir la loi fédérale sur l’encouragement de la recherche et de 
l’innovation (LERI), art. 6. Voir en outre Kley (2004).

Zusammenfassung
Akademische Freiheit ist nicht nur ein Schlüs-

selwert für Hochschulen, sondern auch ein Lackmus-
test für die Rolle der Forschung und Lehre in unserer 
Gesellschaft. Ihr Facettenreichtum führt die Fragen 
mit sich, worauf sie sich bezieht, wovor sie schützt 
und wozu sie dient. Antworten darauf, welche Frei-
räume und Toleranzgrenzen die an Hochschulen ge-
lebte Praxis prägen, sind Teil einer gesellschaftlichen 
Auseinandersetzung und schreiben sich in einen 
rechtlichen Rahmen ein, in dem auch Grundsätze 
der Forschungsförderung eine Rolle spielen. Wichti-
ge Stimmen liefert überdies der medial und akade-
misch geführte Diskurs, in dem teilweise Bedenken 
wegen eines Verlusts an Meinungsvielfalt geäussert 
werden. Voten einer qualitativen Umfrage zu For-
schungsatmosphäre, Lehrklima und Debattenkultur 
an Schweizer Hochschulen deuten auf ein heteroge-
nes Stimmungsbild. 

Sonder en continu  
les espaces de liberté et  
les limites de tolérance
Le cadre juridique de la liberté et de l’encouragement 

de la recherche ne fournit de toute évidence pas d’informa-
tions directes sur les facteurs sociaux ou spécifiques à la 
communication qui influencent l’atmosphère de l’enseigne-
ment et des études dans les hautes écoles. Dans quelle me-
sure les étudiant·e·s et les enseignant·e·s se rencontrent-ils 
dans le quotidien académique avec le respect et l’ouverture 
d’esprit nécessaires ? Dans quelle mesure les chercheuses 
et chercheurs se sentent-ils libres de communiquer pu-
bliquement leur expertise ou de prendre position (sur de-
mande) dans des débats politiques ? Qui décide, et de quel 
droit, quelles opinions dépassent les limites de tolérance 
du discours scientifique ? L’enquête mandatée par l’ASSH 
confirme en quelque sorte l’impression de flou qui entoure la 
liberté académique décrite par le Tribunal fédéral en 1989. 
Car la manière dont nous définissons la liberté, en général 
et en fonction de la situation, dépend des limites que nous 
fixons. Les questions de savoir où se situent (ou devraient 
se situer) les limites de la liberté académique, comment elle 
peut être protégée et sur la base de quels critères elle doit 
être déterminée demeurent un débat social permanent. Le 
tableau hétérogène que dresse le sondage de l’ASSH est 
l’expression de ce processus de négociation aux multiples 
facettes.

•
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Pleds en retschertga

«Libera nos,  
  Gangale!» 

Vom Kinderspiel  
zur Sprachnormierung

Silvana Derungs

«Liberamus Domino!», riefen wir, wenn wir im Fang-
spiel unsere in einer Ecke gefangenen Spielkameradinnen 
und -kameraden mit einer kurzen Handberührung befrei-
en wollten. 

Fangspiel mit  
Befreiungsschlag
«Ins elegia in affon che peglia ils auters ed in che 

fa il guardian dalla perschun, vul dir quel ha da pertgirar 
quels ch’ein pigliai en in cantun. Ils affons cuoran libra-
mein entuorn; quels ch’ein vegni pigliai, ston ir el cantun. 
Sche quels ch’ein aunc libers vegnan da tuccar quels el 
cantun schend ‹Liberamus Domino!›, lu ein quels tals libe-
rai e san puspei cuorer entuorn. Il giug cala, cura che tuts 
ein en perschun.»

So habe ich das Spiel «Liberamus Domino» in Er-
innerung. Die Spielbeschreibung aus dem 19. Jahrhun-
dert kann man im Artikel «Liberamus» des Dicziunari 
Rumantsch Grischun (DRG) nachlesen. Zur Erklärung: 
Es werden ein Fänger bestimmt, der die anderen Kinder 
fängt, und ein Wächter, der die Gefangenen in einer Ecke 
beaufsichtigt. Können diejenigen, die noch frei sind, jene 
in der Ecke berühren und «Liberamus Domino» rufen, so 
können diese auch wieder frei herumrennen. Das Spiel 
endet, wenn alle im Gefängnis sind.

Ein gerade mal 20 Zeilen langer DRG-Artikel hat 
es geschafft, mich zurück in die Kindheit zu versetzen. 
Was dieses «Liberamus» eigentlich bedeutete, war uns 
Kindern schleierhaft, wohl irgendetwas mit «liberar» («be-
freien»). Aber immerhin tönte es durch den lateinischen 
Klang heldenhafter als vielleicht ein simples «libers!». 
Nach der DRG-Lektüre weiss ich nun, dass es sich beim 
Befreiungsspruch um eine Umgestaltung des lateinischen 
«Libera nos, Domine» («Befreie uns, o Herr») handelt. Wer 
hier genau aus sprachlicher Sicht rettete («liberamus») 
oder gerettet werden wollte («libera nos!»), war für den 
Spielspass irrelevant.

Sprachmagie  
und Sprachnormierung
Kindliche Sprache und Rettungsaktionen lieferten 

auch zentrale Impulse bei der Schaffung der sutselvi-
schen Schriftsprache. Durch die unverfälschte, das heisst 
weder vom Deutschen noch von anderen Fremdwörtern 
beeinflusste Sprache der Kinder sollte das Romanische 
der Sutselva zunächst als Umgangssprache gestärkt 
werden. Diese Ideen stammten vom selbsternannten 
«Sprachbiologen» Giuseppe Gangale. Der italienische 
Philologe kam 1943 von Dänemark nach Graubünden und 
erhielt kurz darauf von der rätoromanischen Dachorgani-
sation Lia Rumantscha den Auftrag, die orthografischen 
Normen für das Schamserromanische auszuarbeiten. Die 
Einwohnerinnen und Einwohner des Schams (Val Schons) 
mussten bis zu diesem Zeitpunkt nämlich mit dem Sur-
silvan als Schriftsprache vorliebnehmen. Giuseppe Gan-
gale überzeugte die Val Schons, mit den inzwischen fast 
germanisierten Gemeinden am Heinzenberg (Mantogna) 
und im Domleschg (Tumleastga) zusammenzuspannen 
und eine gemeinsame Schriftsprache zu schaffen. Nur 
so sah er einen Weg, das Sutsilvan auch im Domleschg 
und am Heinzenberg zu retten. Gangale ereiferte sich und 
begeisterte andere für seine Wiederbelebungsaktion des 
Sutselvischen: Er rief die «Acziùn Sutselva Rumàntscha» 
ins Leben, gründete «scoletas» («Kleinkinderschulen») 
und organisierte romanische Kulturseminare mit rituel-
len Sitzungen. Die rätoromanischen Sprecherinnen und 
Sprecher sollten von ihren (zugeschriebenen) Minderwer-
tigkeitsgefühlen befreit und wieder an die (angebliche) 
Ursprünglichkeit der einfachen Bauernsprache herange-
führt werden, denn darin sah Gangale die grösstmögliche 
Nähe zum Vulgärlateinischen. 

Gangales magisch-animistischen Anschauungen 
stiessen auch auf Skepsis und Ablehnung. Nichtsdesto-
trotz vermochten seine Vorschläge eine fünfte bündner-
romanische Schriftsprache zu begründen. Aufbauend auf 
den (zentral gelegenen) Dialekt von Scharàns erarbeitete 
Gangale eine Deckmantelorthografie, die durch Vokal-
kombinationen und diakritische Zeichen vor allem den 
Lautunterschieden zwischen den drei Hauptdialekten 



DOSSIER

53

Sprecher lassen sich als solche eben durch dieses «fri» 
identifizieren, wenn sie in befreiter und befreiender Ma-
nier erklären: «Jou sund fri libra da scriver sco jou less» 
(«Ich bin ziemlich frei zu schreiben, wie ich möchte»). 

•

In dieser Rubrik befassen sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
vier Nationalen Wörterbücher der Schweiz assoziativ mit einem  
vorgegebenen Begriff. In dieser Ausgabe: «Akademische Freiheit».
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Rechnung trug. So schreibt man für «Brot» auf Sutsel-
visch zwar «pàn», spricht es im Schams aber «pang» aus, 
im Domleschg «paung» und am Heinzenberg «pöng».

Orthografische Vielfalt  
und Freiheitsdrang
Solche diakritischen Akzente wie in «pàn» bieten 

für nicht sutselvische Leserinnen und Leser womöglich 
einen seltsam anmutenden Anblick. In der Redaktions-
tätigkeit eines Dialektwörterbuchs gehören freie Ver-
schriftlichungen von dialektalen Wörtern selbstredend 
zum Tagesgeschäft; in normativen Wörterbüchern jedoch 
sollten orthografische Idiosynkrasien nicht zu ausschwei-
fend sein. So appellierte Andrea Schorta, Chefredaktor 
des DRG, 1957 an die Redaktionen der sich in Bearbei-
tung befindenden idiomatischen Wörterbücher, gewisse 
orthografische Eigenheiten zu vereinheitlichen: «So be-
stimmt zum Beispiel die engadinische Orthografie, fuol-
la, muotta, quatter, guerra zu schreiben, die surselvische 
aber fuola, muota, quater, biala. Aus wissenschaftlicher 
Sicht lassen sich Argumente für beide Lösungen an-
führen. Aber so ist zufälligerweise das, was im Engadin 
richtig ist, falsch in der Surselva und umgekehrt. […] Wir 
schämen uns, in einem wissenschaftlichen Wörterbuch 
wie dem DRG zu sagen: alarm engadinisch, allarm sur-
selvisch, brantina engadinisch, brentina surselvisch, denn 
dadurch veranschaulichen wir unseren Bündner Partiku-
larismus […].» (Übersetzung S.D.)

Inzwischen schreibt man gemäss der surselvischen 
Orthografie nun zwar auch «alarm», die anderen ge-
nannten Unterschiede bleiben aber weiterhin bestehen. 
Auch im Sutselvischen schreibt man «alarm», und Wör-
ter wie «cantar» («singen») oder «cot» («Hahn») sehen 
für nicht sutselvische Augen ebenfalls recht normal aus. 
Etwas sonderbarer scheinen jedoch «cilo» («Kilo»), «zu-
cer» («Zucker») oder «arciv» («Archiv»). Das Graphem 
<ce>/<ci> wird im Sutselvischen [ke]/[ki] ausgesprochen 
und nicht [tse]/[tsi]. Ebenfalls ins Auge sticht ein Satz wie: 
«Igls ufànts van cun lur mamas an scoleta a dar tenis an 
grupas da quater» («Die Kinder gehen mit ihren Müttern in 
den Kindergarten und spielen in Vierergruppen Tennis»), 
der in anderen Idiomen vorwiegend Doppelkonsonante 
enthalten würde (zum Beispiel auf Sursilvan «affons» oder 
auf Puter «iffaunts»). Manchmal kann man sich des Ver-
dachts nicht erwehren, dass sich das sutselvische Idiom 
mit seinen orthografischen Eigenheiten einen Zug von 
Freiheit oder gar kindlicher Anarchie bewahren wolle.

Ein Freiheits-Aspekt im wahrsten Sinne des Wortes 
hat sich jedenfalls als lexikalisches Merkmal des Sutselvi-
schen durchgesetzt: das Wort «fri» bedeutet «frei, unein-
geschränkt» sowie im adverbialen Gebrauch «ziemlich, 
recht». Dass es sich hierbei um keinen ursprünglich rä-
toromanischen Ausdruck handelt, sondern um ein Lehn-
wort aus dem Schweizerdeutschen, soll der Bedeutung 
nicht abträglich sein. Sutselvische Sprecherinnen und 
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Zusammenfassung
Mit dem Ende der Herrschaft der PiS-Regie-

rung (Prawo i Sprawiedliwość für «Recht und Ge-
rechtigkeit») in Polen kam es Ende 2023 zu einem 
Machtwechsel. Da die Partei während ihrer Regie-
rungszeit ein patriotisches Verständnis von Wissen-
schaft gefördert hat und die Universitäten weitge-
hend auf staatliche Finanzierung angewiesen sind, 
herrschte unter Akademikerinnen und Akademikern 
ein pragmatischer Konformismus, um Budgetkür-
zungen zu vermeiden. Eine Forschungsförderung, 
die meritokratisch geprägt ist und nur über wenig 
Mittel verfügt, wirkt sich insbesondere zum Nach-
teil der Nachwuchsforschenden aus. Gewisse Sor-
gen vor ideologischem Einfluss auf die akademische 
Forschung und Lehre im Land sind zwar angesichts 
des Regierungswechsels zerstreut worden, aber die 
acht Jahre staatlicher Vereinnahmung haben den 
polnischen Hochschulbereich in einem desolaten 
Zustand hinterlassen. 

After the  
defeat of PiS:
Academic freedom  
in Poland is heading 
for yet another turn

Marta Bucholc

In October 2023, the rule of the PiS-government came to an 
end, easing some fears of ideological influence. However, 
eight years of state capture has left the Polish higher educa-
tion sector in a desolate condition.

It is hard not to feel frustrated when trying to assess 
the state of Polish academia in the last weeks of 2023. On 
the one hand, the elections of October 2023 brought an 
end to the rule of the national-conservative Law and Justice 
Party (Prawo i Sprawiedliwość, PiS), which had governed the 
country for two terms and which many, including myself, 
regarded as an imminent threat to academic freedom and 
university autonomy. Among those who opposed the PiS 
government's relentless promotion of a state-centred, na-
tion-oriented and religion-based vision of academia, fears of 
ideological influences have been eased. On the other hand, 
Polish academia seems to be making yet another rapid turn 
in its winding post-1989 trajectory.1

Higher education policy  
does not win votes
Eight years of national-conservative rule have sown 

a great deal of uncertainty in higher education, but also in 
the other levels of education, the judiciary, health care, etc. 
Still, political intervention has cut into university autonomy 
and research funding even more deeply in other countries, 
such as Hungary under the Orban government. Poland did 
not see its government seize control of state universities and 
politically motivated harassment of academics, although 

1 For a detailed report on the state of academic freedom in Poland, 
see Bucholc, Marta (2022): Academic Freedom in Poland.

spectacular at times, has been limited in scope.2 In the ze-
ro-sum game of deficits that is Polish research funding, even 
the substantial budgets of a number of newly established, 
government-friendly scientific institutions have not caused 
much direct damage. In fact, many had been surprised by 
PiS’s leniency towards academia, and feared that a third term 
in power would see the party taking more decisive action 
against universities. The first signs of an increase in politi-
cal pressure on academic freedom during the 2023 election 
year included repeated threats to cut funding for researchers 
studying politically unwelcome topics, such as anti-Jewish 
crimes committed by Poles or sexual practices incompati-
ble with the traditional heteronormative image of the family. 
On the eve of the elections, PiS widely promoted its vision 
of «patriotic science» and promised to begin realising it as 
soon as it had won the elections. PiS lost, but its higher ed-
ucation policy was at most only a minor factor in its defeat. 
The issue of academic freedom and research integrity has 
never carried much political weight in Poland.

The politicisation of science 
leads to academic precarity
Now, in early December 2023, the country awaits the 

formation of a new government by parties that have almost 
no common denominator other than their opposition to PiS. 
And the tentative balance sheet of national-conservative 
rule in higher education seems to be made up, for the most 

2 See Koper and Mohamadhossen (2020).
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part, of the significant negative impact of the overt and 
crude politicisation of science since 2015. Every government 
worth its salt has an agenda in higher education: to believe 
otherwise would be to reproduce the neoliberal myth of im-
partial administration producing value-neutral efficiency. 
The PiS-sponsored reforms of higher education, launched 
in 2018 under the lofty banner of the «Constitution for Sci-
ence», were also introduced in the name of neoliberalism. 
They were supposed to enhance the international competi-
tiveness of Polish science and promote better management 
of higher education institutions by improving the quality of 
research and disposing of relics of the past. Instead, what 
followed was political hand-steering that made the fiction 
of merit-based, predictable science management utterly un-
tenable. 

The showdown came with issue of the report «Evalu-
ation of the Quality of Scientific Activity» in 2022. Due to its 
distorted and biased assessment procedures, and in par-
ticular the absurd and flagrantly politicised rankings of sci-
entific journals, the findings of the «evaluation of science», a 
state-run assessment of Poland's research institutions and 
institutions of higher education, seriously called into ques-
tion possibility of planning for meaningful institutional devel-
opment of higher education in Poland. Repeated ministerial 
threats to starve or simply close politically undesirable in-
stitutions as well as the few competitive, merit-based na-
tional grant programmes, with desperately low success 

rates due to insufficient funding, shook the confidence of 
thousands of Polish academics. Early career researchers were 
particularly hard hit, as the scarcity of tenured positions mean 
that they are usually employed in fixed-term positions depend-
ent on third-party funding. Moreover, the significance of 
the state-funded grant system extends far beyond career 
planning: many research studies, whose expenses exceed 
the meagre resources of research institutes, are entirely 
dependent on grants. As flaw ridden as the system may 
be (it  reproduces the Matthew effect and operates under 
constant financial pressure), the prospect of its elimina-
tion was a chilling one.

Stoicism in the face  
of constant reform
When considering the impact of national-conserva-

tive policy making since 2015, it is important to remember 
that higher education in Poland is almost entirely public. As 
a rule, state universities do not charge tuition fees. However, 
student numbers are declining, and the interest of foreign 
students willing and able to pay to study in Poland is very 
moderate. Needless to say, universities do not have any en-
dowment funds. Therefore, the lion’s share of their funding 
comes from the state. Other sources are negligible, there 
is little in the way of private sponsorship of science or pub-
lic-private partnerships in research. This dependence on the 
state reduces the resilience of the research and higher ed-
ucation system, and the internal solidarity of the academic 
community. At the same time, the negligible level of govern-
ment expenditure on the research and higher education sys-
tem (1.46% of GDP in 2022) and the chronically low priority 
given to it in political negotiations work against any signifi-
cant change for the better.

Résumé
La fin du règne du gouvernement PiS (Prawo 

i Sprawiedliwość pour « Droit et Justice ») en Po-
logne a entraîné un changement de pouvoir à l’au-
tomne 2023. Comme le parti a promu une vision 
patriotique de la science lorsqu’il était au pouvoir 
et que les universités dépendent largement du fi-
nancement public, un conformisme pragmatique 
a prévalu dans le milieu académique afin d’éviter 
les coupes budgétaires. Un financement de la re-
cherche de type méritocratique et disposant de peu 
de moyens a eu un effet particulièrement délétère 
sur les chercheuses et chercheurs de la relève. Cer-
taines inquiétudes face à l’influence idéologique sur 
la recherche et l’enseignement académiques dans 
le pays ont certes été dissipées à la suite du chan-
gement de gouvernement, mais les huit années de 
mainmise de l’État ont laissé le domaine des hautes 
écoles polonais dans un état de désolation.

After the end of the national-conservative government in 
Poland, there seems to be no consensus on which direction 
reforms of higher education policy should take.
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This situation creates an interesting paradox: although 
politically marginalised, higher education has been the ob-
ject of one reform or another almost constantly since the 
early 1990s, fuelled by «the dispositif of the reform».3 How-
ever, while the Polish higher education sector has apparently 
been stoically complying with the series of regulatory chang-
es, it has at the same time proved «largely reform resistant».4 

There have been no academic strikes in post-1989 Poland 
and virtually no collective opposition to the serial reforms 
beyond expressions of indignation in open letters to vari-
ous authorities. Individual and institutional strategies have 
always been adapted promptly in the ever-changing legal 
environment. In the midst of this, there has been little pro-
motion of the concept of academic freedom as a principle 
that must be actively defended against political interven-
tion in any polity, even a democratic one. The fear of being 
deprived of resources tends to override all other considera-
tions, and conformism appears to be the only viable strategy 
for avoiding added hardship. However, this is a conformism 
that does not extend beyond lip service and adaptive be-
haviour, which, though it can involve a significant expend-
iture of funds, energy and time, is always half-hearted at 
best.

How to build back trust after 
eight years of paralysis?
In December 2023, there is an overwhelming sense in 

the Polish academic world that the era of national-conserva-
tive threats to academic freedom has come to an end. While 
the academic beneficiaries of the PiS’s higher education pol-
icy – and there were quite a few – may well feel frustrated, the 
majority of Polish academics are simply bracing themselves 
for change, yet again. The dismantling of the PiS-sponsored 
«science evaluation» system is widely expected, as is an in-
crease in funding opportunities and an improvement in the 
financial prospects of those working in the academic sector, 
especially early career researchers. But there seems to be no 
consensus on the direction of further reform. Worse still, the 
very idea the involvement of the academic community in the 
reform has been compromised by the PiS, whose science 
ministers repeatedly rejected expert advice. For many, it will 
not be easy to trust the intentions of politicians. After eight 
years of state capture, Polish universities will take a long time 
to recover.

•

3 Ostrowicka, Spychalska-Stasiak and Stankiewicz (2020).
4 Antonowicz, Kulczycki and Budzanowska (2020).
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de membre du groupe de travail « Histo-
rische Standortsbestimmung 2.0 » du 
Conseil fédéral. Elle apporte une grande 
expérience dans l’animation de tables 
rondes et de débats sur des thèmes histo-
riques et politiques, et renforcera le dia-
logue entre science, société et politique au 
sein de l’Académie. 

Beat Immenhauser est une figure bien 
connue de l’Académie. Engagé en 2006 en 
tant que collaborateur scientifique, il a 
occupé le poste de secrétaire général ad-
joint depuis 2008. Outre ses tâches au  
sein de la direction du Secrétariat, il siège 
dans les commissions de cinq infrastruc-
tures de recherche financées à long terme 
par l’Académie (DHS, Dodis, infoclio, ITMS, 
Année politique suisse). Beat Immenhauser 
est également historien de formation,  
titulaire d’un doctorat portant sur la pé-
riode prémoderne. Au fil de sa carrière,  
il s’est spécialisé dans les questions rela-
tives à l’Open Science, aux infrastruc- 
tures de recherche et aux Digital Humani-
ties. Il préside le groupe de travail Open 
Science des Académies suisses des 
sciences et participe à l’élaboration des 
stratégies Open Research Data (ORD) 
2022–2028 et Open Access 2025–2028.

Personalia

Depuis 2021, Beat Immenhauser repré-
sente les Académies suisses des sciences 
au sein de l’Alliance Open Access ainsi 
que dans la délégation Open Science de 
swissuniversities. Il préside par ailleurs  
le Reviewer’s pool des projets soumis dans 
le cadre du programme d’encourage- 
ment Open Science de swissuniversities.  
Il est en outre responsable des activités 
d’encouragement de l’Académie ainsi que 
des relations avec les sociétés membres.

Depuis l’élection d’un secrétaire général  
en 1972, à l’époque à la fois pour la Société 
suisse des sciences humaines (l’actuelle 
ASSH) et pour la Société suisse des 
sciences naturelles (l’actuelle SCNAT), et 
la séparation des deux Secrétariats en 
1991, l’Académie n’a connu que deux se-
crétaires généraux : Beat Sitter-Liver  
(de 1972 à 2002) et Markus Zürcher (de 
2002 à 2023).

En décidant de mettre en place une co- 
direction, le Comité souhaite assurer la 
continuité tout en insufflant un nouvel élan 
à la direction de l’Académie. Lea Haller 
rejoindra le Secrétariat général le 1er mars 
2024, d’abord à 50 %, et travaillera dès  
le mois d’avril à 100 %, tandis que Beat 
Immenhauser a assuré depuis le départ de 
Markus Zürcher la phase intérimaire avec 
un taux d’occupation de 90 %, pourcentage 
qu’il maintient depuis sa prise de fonction 
en automne dernier comme secrétaire gé- 
néral en codirection. Le poste de secré-
taire général adjoint a été supprimé. L’Aca-
démie se réjouit de ce nouveau chapitre.

ASSH

Nouvelle direction  
pour l’ASSH
Au terme d’un processus de recrutement 
de plusieurs semaines, le Comité de  
l’Académie a élu la nouvelle direction du 
Secrétariat général lors d’une séance  
extraordinaire en date du 25 octobre der-
nier. Pour succéder au secrétaire géné- 
ral de longue date de l’ASSH, Markus  
Zürcher, qui a quitté ses fonctions en  
juin dernier, le choix du Comité s’est porté 
sur un tandem composé de Beat  
Immenhauser, secrétaire général adjoint,  
et de Lea Haller, directrice de la ré -
daction du magazine NZZ Geschichte.

Lea Haller a étudié l’histoire sociale et éco-
nomique, les traditions populaires (Volks-
kunde) et la linguistique allemande à Zurich 
et Hambourg. De 2007 à 2012, elle a  
été assistante et doctorante à l’institut 
d’histoire de la technique de l’EPF de  
Zurich. Sa thèse de doctorat, soutenue en 
2011, portait sur l’histoire de la corti- 
sone. L’année suivante, elle a reçu une pres- 
tigieuse bourse Branco Weiss de cinq  
ans pour un projet de recherche sur l’his-
toire du commerce des matières premières 
en Suisse. Durant cette période, elle a  
été chercheuse invitée pendant un an à 
SciencesPo Paris, visiting scholar pen- 
dant un an au Center for European Studies 
de l’Université Harvard et postdoctorante 
pendant trois ans à l’Institut Paul Bairoch 
d’histoire économique de l’Université  
de Genève. En 2018, elle s’est tournée vers 
le journalisme scientifique et a rejoint  
la rédaction de NZZ Geschichte avant  
d’en prendre la direction l’année suivante. 
En 2019 également, elle a publié chez  
Suhr kamp son livre Transithandel. Geld- 
und Warenströme im globalen Kapitalismus.

Lea Haller dispose d’un vaste réseau dans 
les domaines de la politique, de la re-
cherche, de la médiation et du journalisme. 
Elle exerce différents mandats, dont celui 

Lea Haller Beat Immenhauser
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(« sciences historiques et archéolo-
giques ») et du portail ch-antiquitas.ch.  
Elle sera en outre responsable de la  
coordination du Prix de la Relève dès  
l’édition de 2025. Julie Zingg a obtenu  
son Master en études africaines à  
l’Université de Bâle en 2023. Son focus  
a porté sur l’histoire de la coopération  
au développement. En Bachelor, elle a  
étudié l’histoire contemporaine et les 
sciences de l’environnement à l’Université 
de Fribourg et à l’Université La Sapienza 
(Rome).

Enfin, Katrin Sproll, dont l’engagement a 
été annoncé dans le Bulletin 2/2023, a pris 
ses fonctions d’assistante de direction  
en date du 1er novembre, à un taux de 70 %. 

www.assh.ch

SAGW

Rücktritt Präsidentin  
Cristina Urchueguía
Die Musikwissenschaftlerin Cristina  
Urchueguía ist per Ende 2023 vom Amt  
als Präsidentin der SAGW zurück getreten. 
Sie begründet ihre Entscheidung mit dem 
Wunsch, sich neuen Heraus forderungen 
in der Forschung, der Lehre und der uni-
versitären Organisation  
sowie ihrer Familie zu widmen. Sie verlässt 
das Amt mit dem Gefühl, ihre Aufgabe 
erfüllt zu haben: «Ich möchte mich nun ver-
mehrt auf meine Rolle als Vizedekanin  
der philosophisch-historischen Fakultät der 
Universität Bern im Bereich Finanzen  
und Qualitätssicherung sowie auf neue 
Forschungsprojekte konzentrieren – paral-
lel zu meiner Lehrtätigkeit», so Cristina 
Urchueguía.

Während ihrer Präsidentschaft hat sich 
Cristina Urchueguía stark für die  
SAGW eingesetzt. Sie war im Auswahl-
gremium der Akademien der Wissen-
schaften Schweiz daran beteiligt, die Nach-
folge von Präsident Marcel Tanner zu 
klären. Im Bereich der Forschungspolitik ist 
ihr Engagement gegen die Streichung  
des Dissertationsförderprogramms Doc.CH 
zu nennen. Und schliesslich hat das  
Generalsekretariat der Akademie unter ihrer 
Leitung einen internen Reflexionsprozess 
angestossen. Auf diesen Impuls hin wurde 
eine Strukturkommission geschaffen,  
die das Fundament für die neue Co-Leitung 
der SAGW durch Beat Immenhauser und 
Lea Haller gelegt hat.

Die Akademie dankt der scheidenden 
Präsidentin für ihr Engagement und wünscht 
ihr alles Gute. Bernhard Tschofen über-
nimmt die Präsidentschaft ad interim.

www.sagw.ch

ASSH

Changements au sein du  
Secrétariat général
La période automnale a vu non seulement 
l’élection de la nouvelle direction, mais 
aussi un certain nombre de changements 
au sein du reste de l’équipe du Secréta- 
riat général. Beatrice Scheidegger a dé-
missionné de ses fonctions aux finances et 
à la comptabilité à la fin du mois d’août 
2023, entre autres pour pouvoir consacrer 
davantage de temps à sa formation conti-
nue. Sa successeure, Monika Hirschmann, 
a rejoint le Secrétariat général le 1er fé- 
vrier. Elle est engagée à 70 %. Au cours 
des vingt dernières années, Monika  
Hirschmann a travaillé dans différentes 
institutions en tant que collaboratrice  
spécialisée en finances et RH, dernière-
ment auprès de la fondation Zürcher  
Kinder- und Jugendheime. 

Fin septembre 2023, Fabienne Jan, colla-
boratrice scientifique, et Heinz Nauer,  
rédacteur scientifique, ont également an-
noncé leurs démissions après respecti-
vement huit et cinq ans d’ancienneté.  
Julie Zingg, stagiaire académique depuis 
juin 2023, a été promue collaboratrice 
scientifique en novembre. Avec un taux 
d’occupation de 100 %, elle a notamment 
repris une partie du cahier des charges  
de Fabienne Jan, à savoir la responsabilité 
des commissions et curatoriums ainsi  
que des sociétés membres de la section 1 

Monika Hirschmann Julie Zingg

Cristina Urchueguía Bernhard Tschofen

http://www.assh.ch 
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Brigit FischerElife Biçer-Deveci Henri-Michel Yéré

Schweizerische Gesellschaft 
Mittlerer Osten 
und Islamische Kulturen

Elife Biçer-Deveci neue  
Co-Präsidentin
Elife Biçer-Deveci studierte Geschichte, 
Geografie und Philosophie an der Universi-
tät Zürich. Sie promovierte an der Univer-
sität Bern zur Frauenbewegung im späten 
Osmanischen Reich und zu deren inter-
nationalen Beziehungen. Ihre Forschungs-
ergebnisse publizierte sie 2017 bei Van-
denhoeck & Ruprecht unter dem Titel «Die 
osmanisch-türkische Frauenbewegung  
im Kontext internationaler Frauenorganisa-
tionen». Seither erforscht sie die säkula- 
ren und islamischen Diskurse rund um Alko- 
holabstinenz im osmanischen Reich und 
der Türkei von 1850 bis heute. In diesem 
Zusammenhang absolvierte sie Forschungs-
aufenthalte an der University of Oxford,  
an der Freien Universität Berlin und der 
ETH Zürich. Neben dem Postdoc.Mobility 
Stipendium des Schweizerischen National-
fonds erhielt sie ein Forschungs stipendium 
der Gerda Henkel Stiftung und ein Inter- 
disciplinary Research Fellowship des Walter 
Benjamin Kollegs in Bern. Seit Juni 2023  
ist sie Co-Präsidentin der Schweizerischen 
Gesellschaft Mittlerer Osten und Islami-
sche Kulturen.

www.sagw.ch/sgmoik

swissfuture

Brigit Fischer übernimmt  
Leitung der Geschäftsstelle
Seit dem 1. September 2023 ist die Öko-
nomin Brigit Fischer Leiterin der Ge-
schäftsstelle von swissfuture – Schweizeri-
sche Vereinigung für Zukunftsforschung. 
Brigit Fischer absolvierte zunächst eine Aus- 
bildung als Grafikerin an der Hochschule 
Luzern. Später studierte sie Wirtschaftswis-
senschaften an der Universität Zürich  
und schloss das Studium 2007 mit dem 
Lizenziat ab. Nach verschiedenen be-
ruflichen Stationen in der Privatwirtschaft, 
unter anderem in der Unternehmens-
kommunikation und der Steuerberatung, 
war Brigit Fischer mehrere Jahre für  
die Industrie- und Handelskammer Zentral-
schweiz IHZ in Luzern tätig. Als Mitglied 
der Geschäftsleitung und Leiterin Kom-
munikation und Events organisierte sie un-
ter anderem die Wirtschaftswochen an 
Zentralschweizer Gymnasien und war ver-
antwortlich für alle Veranstaltungen.  
2019 gründete sie die Fischer Projekte + 
Kommunikation GmbH in Emmenbrücke; sie 
leitet die Firma für Kommunikations- und 
Organisationsdienstleistungen seither als 
Geschäftsführerin. Neben ihren beruflichen 
Tätigkeiten engagierte sich Brigit Fischer 
als Vorstandsmitglied bei den Freilichtspie-
len Luzern. 

www.swissfuture.ch

Société suisse d’études 
africaines

Henri-Michel Yéré  
élu nouveau coprésident
Le 20 octobre dernier, l’assemblée géné-
rale de la Société suisse d’études afri-
caines (SSEA) a élu Henri-Michel Yéré 
comme nouveau coprésident. Il suc- 
cède ainsi à Daniel Künkler, lecteur au  
Département de travail social, politiques  
sociales et développement global de  
l’Université de Fribourg.

Titulaire d’un Master en études africaines 
et d’un doctorat en histoire contemporaine, 
Henri-Michel Yéré a étudié en France, en 
Afrique du Sud et en Suisse. Il est depuis 
2019 assistant postdoctorant au Centre 
d’études africaines (Zentrum für Afrikastu-
dien) de l’Université de Bâle. Il est par  
ailleurs chargé de cours dans le programme 
des sciences humaines et sociales de 
l’EPFL depuis février 2015. Outre ses tra-
vaux scientifiques, Henri-Michel Yéré  
a également publié plusieurs recueils de 
poésie.

C’est donc désormais avec Henri-Michel 
Yéré qu’Anne Mayor, directrice du La-
boratoire archéologie et peuplement de 
l’Afrique de l’Université de Genève,  
partage la coprésidence de la SSEA.  
Créée en 1974, la société a pour but d’en-
courager la recherche sur l’Afrique et  
d’organiser des rencontres scientifiques 
africanistes. 

www.sagw.ch/fr/africa

http://www.sagw.ch/sgmoik
http://www.swissfuture.ch
http://www.sagw.ch/fr/africa/
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Carla Hagen Fiona Friedli 

Société suisse d’études genre

Fiona Friedli et Rachel Huber 
récompensées par  
le Prix Brigitte Schnegg
Le Prix Brigitte Schnegg a été créé en 
l’honneur de la professeure Brigitte  
Schnegg qui a dirigé le Centre interdisci-
plinaire pour les études genre (Inter-
disziplinäres Zentrum für Geschlechterfor-
schung IZFG) de l’Université de Berne 
jusqu’à son décès subit au printemps 2014. 
Le prix a pour but de récompenser des 
travaux scientifiques d’excellence qui 
contribuent aux changements politico- 
sociaux dans le domaine des études  
genre en Suisse. Remis pour la première 
fois en 2017, le prix est décerné tous  
les deux ans. 

L’édition 2023 du Prix Brigitte Schnegg a 
été décerné à deux chercheuses pour 
leurs travaux remarquables : Fiona Friedli, 
docteure en science politique de l’Uni-
versité de Lausanne, pour sa thèse Régula-
tion des relations familiales et reproduc- 
tion de l’ordre de genre : des transforma-
tions du droit à la justice en action ainsi  
que Rachel Huber, chercheuse associée 
dans le domaine des humanités numé-
riques au Walter Benjamin Kolleg de l’Uni-
versité de Berne, pour sa thèse publiée 

Rachel Huber

Schweizerische Gesellschaft 
für Religionswissenschaft

Carla Hagen neue Leiterin  
der Geschäftsstelle
Carla Hagen studierte Religionswis-
senschaft an der Universität Bern und hat 
2022 in Fribourg ihre Dissertation zum 
Thema Katholizismus und Jenische in der 
Schweiz des 20. Jahrhunderts abge-
schlossen. Ihre Forschungsinteressen lie-
gen unter anderem in der Erforschung  
von Rassismus und Religion, säkularen Welt- 
anschauungen und der Schweizer Reli-
gionsgeschichte. Seit 2023 ist sie als Post-
doc an der Universität Bern im Rahmen 
des Projektes «How worldviews shape so- 
cial responsibility» angestellt, das vom 
Schweizerischen Nationalfonds gefördert 
wird. Das Projekt ist Teil des Nationalen 
Forschungsprogramms «Covid-19 in der 
Gesellschaft» und untersucht, wie Men-
schen und Institutionen, die verschiedenen 
religiösen und säkularen Kontexten an-
gehören, über ihren eigenen Körper, den 
Staat und das Virus sprechen und wie 
Weltanschauungen ihre Wahrnehmungen, 
Einstellungen und sozialen Handlungen 
prägen. Seit Januar 2024 leitet sie die  
Geschäftsstelle der Schweizerischen Ge-
sellschaft für Religionswissenschaft.  
Sie ist Nachfolgerin von Lina Liederman, die 
das Amt nach zwei Jahren wegen Über-
siedlung ins Ausland weitergegeben hat.

www.sgr-sssr.ch

sous le titre Die Frauen der Red-Power-
Bewegung. Die Bedeutung von Born- 
digital-Selbstzeugnissen für unsichtbare 
Aketurinnen in der Erinnerungskultur.  
À l’occasion de la remise du prix le 3 no-
vembre dernier à Neuchâtel, les deux  
lauréates ont donné un aperçu de leurs 
travaux respectifs. 

www.gendercampus.ch/fr/sseg

http://www.sgr-sssr.ch
http://www.gendercampus.ch/fr/sseg


62

Gerald Hartung ist Professor für 
Philosophie an der Bergischen 
Universität Wuppertal. Er ist Mit- 
herausgeber des auf mehr als  
40 Bände ausgelegten Referenz- 
werks «Grundriss der Geschichte 
der Philosophie», das von einem 
SAGW-Kuratorium koordiniert wird.

5 Fragen an …
Gerald Hartung

  «Philosophiegeschichte von Ionien nach   
 Jena schreiben? Nicht unser Ding. »

sozialisten abbrach. Als mein Kollege, 
Laurent Cesalli, und ich das Projekt  
2018 übernahmen, stellten wir uns die 
Aufgabe, den noch immer vorherr-
schenden eurozentrischen Fokus zu  
erweitern.

Im Gegensatz zu Ihren Vorgängern 
streben Sie eine verknüpfte, vernetzte 
und globale Philosophiegeschichte  
an. Was ist dabei die grösste Heraus-
forderung?

Philosophie ist im Mittelmeerraum ent-
standen und entwickelte sich zu  
einem grossen europäischen Export-
schlager. Mit dieser Haltung ist die  
Philosophiegeschichte dann lange Zeit 
geschrieben worden. Das Bonmot  
von Franz Rosenzweig: «den Weg der 
Philosophiegeschichte von Ionien  
nach Jena zu schreiben», ist auch heute 
noch in den meisten Lehrbüchern der 
Philosophiegeschichte erkennbar. Davon 
wollen wir uns abwenden, ohne zu- 
gleich das Kind mit dem Bade auszu-
schütten. Einerseits möchten wir also 
anderen Regionen der Welt zusprechen, 
dass auch bei ihnen Ursprünge des  
Philosophierens liegen. Andererseits müs- 
sen wir das Konzept von Philosophie 
präzise halten, um zu verhindern, dass 
wir die Geschichte der Philosophie in 
eine allgemeine Geschichte des Denkens 
auflösen.

Für das 20. Jahrhundert wird es 
schwieriger, die klassischen geogra-
phisch, sprachräumlich oder kon- 
fessionell orientierten Einteilungskrite-
rien des Stoffs auf die Bände anzu- 
wenden. Wie gehen Sie mit diesem 
Problem um?

Im 20. Jahrhundert werden Grenzen  
verwischt; darin unterscheidet es sich 
stark vom 19. Jahrhundert. Seit dem  
Ersten Weltkrieg ist das 20. Jahrhundert 
geprägt von Migrationsbewegungen. 
Gewisse Denkströmungen, wie die Phä-

nomenologie oder die Kritische Theorie, 
strahlen in die ganze Welt aus. «Phi-
losophie in Deutschland» oder «Philoso-
phie in Frankreich» bilden für uns bei-
spielsweise keine Einteilungsmuster mehr. 
Wir haben uns stattdessen zur Aufgabe 
gemacht, Denkströmungen des 20. Jahr-
hunderts, mit ihren europäischen Effek- 
ten und globalen Verzweigungen, präzise 
zu beschreiben.

Denkströmungen statt Sprachräume 
oder Landesgrenzen als Eintei- 
lungsmuster. Sie machen sich das 
Leben ganz schön schwer …

Ein Prinzip des «Grundriss»-Projekts  
ist es, dass wir solche Probleme wie un- 
sere Einteilungskriterien nicht kaschie- 
ren, sondern transparent machen wollen. 
Wir diskutieren derzeit, ob für die Reihe 
zum 20. Jahrhundert ein Einleitungsband 
nötig ist, in dem wir alle methodologi-
schen Probleme dokumentieren.

Einzelne Bände des «Grundrisses» sind 
auch online verfügbar. Welche Her-
ausforderungen und Potenziale bringt 
die digitale Ausgabe mit sich?

Die Nutzerinnen und Nutzer wollen sich 
keine Bücherwand ins Büro stellen,  
sondern punktuell Abschnitte aus unter-
schiedlichen Bänden nachschlagen.  
Daher müssen die einzelnen Paragrafen 
als Einheiten konsumierbar sein. Kaum 
ein Mensch liest heutzutage einen Band 
des «Grundrisses» von vorne nach  
hinten durch. Online hingegen können 
verschiedene Artikel verlinkt werden. 
Dies bietet auch eine Chance.

Fragen: Stella Noack und Christian Weibel

Lesen Sie das ganze Interview unter  
www.sagw.ch/interview-grundriss

Das Vorgängerwerk, der von Friedrich 
Ueberweg herausgegebene «Grundriss 
der Geschichte der Philosophie»,  
blickt auf eine über 160-jährige Ge- 
schichte zurück. Wie unterscheidet  
sich Ihr «Grundriss» vom sogenannten 
«Ueberweg»?

Über zwölf Auflagen hinweg prägte 
Friedrich Ueberwegs «Geschichte der 
Philosophie» ein starker ideologi- 
scher Bias, der immer wieder sein Ge-
sicht veränderte. Die erste Auflage  
des «Ueberwegs» erschien im Preussen 
der 1860er-Jahre und stand unter dem 
Eindruck eines anbrechenden Kultur-
kampfes. Entsprechend spiegelt sich in 
dieser Auflage eine dezidiert protes-
tantisch-preussische Ausrichtung der 
Philosophiegeschichtsschreibung, die 
anti-katholisch und anti-französisch war. 
Vor dem Ersten Weltkrieg gab es eine 
kurze Phase der Internationalisierung – 
man arbeitete an einem Erweiterungs-
band zur Philosophie des Auslands –, die 
mit der Machtergreifung der National-

http://www.sagw.ch/interview-grundriss
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Publications 
et projets

Parallèlement au changement de nom, les 
objectifs, les groupes de contact et les 
domaines d’activité de l’association ont été 
repensés et consignés dans une charte  
et de nouveaux statuts. En tant que société 
membre de l’ASSH, l’ACS continue de re-
présenter les intérêts des disciplines scien- 
tifiques que sont les sciences culturelles 
empiriques, l’ethnologie européenne, l’an-
thropologie culturelle, les cultures et les 
traditions populaires en Suisse. De plus, en 
tant que réseau participatif, elle rassemble 
tous les principaux acteurs et actrices  
qui font de la recherche sur la culture quo-
tidienne et populaire en Suisse ou qui  
la transmettent au grand public. De cette 
manière, elle renforce la sensibilisation  
au patrimoine culturel dans toute sa diver-
sité et ses contradictions ainsi que la  
communication entre la science et le public.

La prochaine étape importante sera la 
création d’un nouveau site Internet qui 
regroupera et rendra visibles toutes les 
offres et toutes les activités de l’ACS sous 
un même toit virtuel. Le lancement du  
nouveau site est prévu pour l’été 2024.

www.volkskunde.ch 

Anthropologie Culturelle Suisse

La Société suisse des  
traditions populaires fait peau 
neuve et change de nom
Lors de l’assemblée annuelle du 28 oc-
tobre 2023, les membres de la Société 
suisse des traditions populaires (SSTP) ont 
approuvé un nouveau nom ainsi que de 
nouveaux statuts. L’association s’appelle 
désormais Anthropologie Culturelle  
Suisse. En 2019, le Comité de la SSTP a 
invité tous les membres à une discus- 
sion ouverte sur l’avenir de la société. Les 
tâches, l’identité et le potentiel de l’as-
sociation ont fait l’objet d’intenses discus-
sions. Il a également été souligné qu’il  
était temps d’adapter le nom de la société  
à la compréhension actuelle de la disci-
pline. Le changement de nom a été élaboré 
dans le cadre d’un processus ouvert et 
participatif. La dénomination en allemand 
Empirische Kulturwissenschaft Schweiz 
(EKWS) est analogue à celles utilisées par 
les sociétés sœurs en Allemagne et en 
Autriche. Les différentes variantes des 
langues nationales latines (Anthropologie 
Culturelle Suisse, Antropologia Cultu- 
rale Svizzera et Antropologia Culturala 
Svizra, en bref : ACS) sont elles aussi  
similaires aux désignations utilisées dans 
le paysage scientifique européen. 

Le Comité et la direction de l’ACS se réjouissent 
du « oui » clair des membres au nouveau nom  
et aux nouveaux statuts.

Voir  
l’entretien 

p. 68 

http://www.volkskunde.ch
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Zürich aus mit über 1900 namhaften Per-
sönlichkeiten aus der Schweiz, Deutsch-
land und zahlreichen europäischen Staaten. 
Der heutige Forschungsstand geht von 
weit über 23'000 Briefen aus. Ziel des For-
schungsprojektes «Johann Caspar Lavater: 
Historisch-kritische Edition ausgewählter 
Briefwechsel (JCLB)» ist die vollständige 
digitale Erfassung und Erschliessung  
von Lavaters umfangreicher Korrespon-
denz für das Verständnis zentraler Diskurse 
der Kultur- und Geistesgeschichte des  
18. Jahrhunderts. Neben der Netzwerk-
karte schafft dieses Verständnis die  
wachsende Auswahl historisch-kritisch 
editierter Briefwechsel. Mit der Version 2.0 
wächst die Edition um sieben neu trans- 
kribierte Korrespondenzen und weitere 
editierte Briefwechsel. Neu finden sich  
in der JCLB die Briefe von Caroline Herder 
sowie jene der Dichter Johann Wilhelm 
Ludwig Gleim und Johann Heinrich Merck, 
der Schriftsteller Johann Heinrich Campe 
und Heinrich Matthias Marcard und der 
Philosophen Immanuel Kant und Moses 
Mendelssohn. Damit sind nun bereits  
19 Korrespondenzen, die insgesamt 1099 
Briefe umfassen, historisch-kritisch auf- 
bereitet.

Das Editionsprojekt ist eine Kooperation 
zwischen der Forschungsstiftung Johann 
Caspar Lavater und der Universität Zürich. 
Im Jahr 2021 übernahm die SAGW die 
Förderverantwortung für die Edition vom 
Schweizerischen Nationalfonds.

www.jclavater-briefwechsel.ch

Johann Caspar Lavater: 
Historisch-kritische Edition 
ausgewählter Briefwechsel

Neue Netzwerkkarte  
veranschaulicht Europa  
umspannenden  
Gedankenaustausch
Pünktlich zum 282. Geburtstag von Johann 
Caspar Lavater am 15. November 2023 ver- 
öffentlichte das Team um Ursula Caflisch-
Schnetzler und Davide Giuriato die Version 
2.0 der digitalen Lavater-Briefwechsel-
edition. Attraktives Herzstück des neuen 
Releases ist eine historische Karte Euro- 
pas, auf welcher Lavaters sämtliche Korre-
spondenzen über die eingearbeiteten  
Metadaten visualisiert dargestellt sind und 
über einzelne Orte angesteuert werden 
können. Die Karte veranschaulicht eindrück-
lich das riesige, ganz Europa umspan-
nende trans- und interdisziplinäre Netz-
werk des Theologen, Philosophen und 
Autors. Mehr als vierzig Jahre lang korres-
pondierte Johann Caspar Lavater von  
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Béatrice Ziegler (Hrsg.)

Geschichtsdidaktik –   
eine eigenständige Disziplin In der Geschichtsdidaktik gewinnt in den letzten Jahren die Kompetenz-

messung, -förderung und -diagnose im Fach Geschichte an Aufmerksam-
keit. Entsprechend nimmt diese Thematik im vorliegenden Band einen 
gewichtigen Platz ein: Projekte zur Entwicklung und Testung verschie-
denster Formate von Aufgabenstellungen intensivieren die Diskussion 
um die Kompetenzorientierung von historischem Lernen und die damit 
verbundenen Veränderungen im Geschichtsunterricht. Daneben werden 
aber auch geschichtskulturelle Lernanlässe und -orte mit Kompetenz-
förderung in Verbindung gebracht.
Neben diesem aktuellen Schwergewicht der geschichtsdidaktischen 
empirischen Forschung scheint sich ein zweiter Schwerpunkt herauszu-
bilden. Er betrifft die individuelle und kollektive Identitätsbildung und den 
Beitrag der Geschichte zu derselben. Die Thematik ist nicht neu, gewinnt 
aber eine verstärkte Aktualität: Wie kann schulisches Geschichtsler-
nen Kinder und Jugendliche dabei unterstützen, geschichtspolitische 
Vereinnahmungen zu erkennen? Wie kann es historische Kompetenzen 
aufbauen, die eine Identitätsbildung im reflektierten Umgang mit Histori-
schem ermöglichen?

www.hep-verlag.com/geschichtsdidaktik-13
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Sprachatlas der deutschen Schweiz

Von Pfnüsel bis Rüüme:  
online in die Dialektvielfalt  
der Schweiz eintauchen
Der Sprachatlas der deutschen Schweiz 
(SDS) dokumentiert auf über 1500 Sprach-
karten die alemannischen Mundarten  
der deutschen Schweiz einschliesslich der 
Walserdialekte Norditaliens. Die Web- 
site sprachatlas.ch macht neu die acht 
Kartenbände, die bislang nur in gedruckter 
Form konsultiert werden konnten, sowie 
Begleitmaterial einem breiteren Publikum 
zugänglich.

Auf der Website sind alle Datensätze mit-
einander verknüpft und die Artikel im 
Schweizerischen Idiotikon, dem Wörter- 
buch des Schweizerdeutschen, sind  
direkt mit den korrespondierenden Sprach-
karten verlinkt.

Wo man in der Schweiz das Schlitteln gibele 
und wo gögle nennt, oder wo man bei Re- 
gen eher in eine Glungge oder in eine Glutte 
tritt, sowie hunderte weitere Fragen be-
antwortet der digitale Sprachatlas bis auf 
die Ortsebene genau. Grundlage dafür  
bilden Befragungen in 573 Ortschaften, die 
eine kleine Zahl von Exploratoren und Ex-
ploratorinnen während zweier Jahrzehnte 
aufgesucht haben. Die räumliche Verteilung 
dialektaler Phänomene wird dank neuer 
intuitiver Flächenkarten auf den ersten Blick 
ersichtlich.

Finanziert wird das Schweizerische Idioti-
kon, welches das digitale Projekt konzipiert 
hat und es umsetzt, von der Schweizeri-
schen Eidgenossenschaft über die SAGW 
sowie von den Deutschschweizer Kantonen.

www.sprachatlas.ch

«Meine Bemühungen».  
Aufsätze zu Robert Walser
Robert Walsers Werk besteht zu einem 
grossen Teil aus Einzeltexten, die von einer 
eigenwilligen und hochreflektierten Poe-
tologie geprägt sind. In sondierenden Lek-
türen stellt das Buch diese Eigenart her-
aus. Im close reading widmet sich Wolfram 
Groddeck, Initiator und Mitherausgeber 
der Kritischen Robert Walser-Ausgabe, die 
von der SAGW gefördert wird, ausge-
wählten Dichtungen Walsers. Er bemüht 
sich um ein neues Walser-Bild, das auf  
der philologischen und literaturwissen-
schaftlichen Analyse von dessen Sprach-
kunstwerken beruht. Zugleich dringt er  
in die zum Teil vertrackte Überlieferung 
des Walser’schen Werks ein. Das Buch 
vereint Aufsätze, die während zweier Jahr-
zehnte verstreut publiziert wurden. Hier 
erscheinen sie nach dem neuesten wissen-
schaftlichen Kenntnisstand überarbeitet 
und in angenehm lesbarer Sprache.

Groddeck, Wolfram (2023): «Meine Bemühungen». 
Aufsätze zu Robert Walser, Schwabe, Basel  
und Berlin, 272 S.

Geschichtsdidaktik – eine  
eigenständige Disziplin
Durch ihre Institutionalisierung, Verwis-
senschaftlichung und Professionalisierung 
hat sich die Geschichtsdidaktik in der 
deutschsprachigen Schweiz zu einer eigen-
ständigen Disziplin entwickelt. Mit der 
Deutschschweizerischen Gesellschaft für 
Geschichtsdidaktik (DGGD) ist eine berufs-
politische Organisation entstanden, die 
Forschung und Entwicklung fördert  
und Perspektiven des schulischen Fachs 
Geschichte aufzeigt. In der Publikation 
stellt sich die geschichtsdidaktische Com-
munity mit ihren Akteurinnen und Ak teuren 
sowie Institutionen und Projekten vor. Die 
Herausgeberin Béatrice Ziegler, Vizepräsi-
dentin der SAGW-Kommission des Histo-
rischen Lexikons der Schweiz, und zehn 
Geschichtsdidaktikerinnen und -didaktiker 
zeichnen den institutionellen und inhalt-
lichen Aufbau einer wissenschaftsbasier-
ten Geschichtsdidaktik in der Deutsch-
schweiz seit dem Jahr 2000 nach.

Ziegler, Béatrice (Hg.) (2023): Geschichtsdidaktik – 
eine eigenständige Disziplin, hep, Bern, 248 S.
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Le don des lettres.  
Alphabet et poésie au  
Moyen Âge
Le Don des lettres est le fruit d’une col-
laboration entre les auteur·e·s Marion Uhlig 
– présidente du Collegium Romanicum –, 
Thibaut Radomme et Brigitte Roux. Véritable 
abécédaire, ce livre envisage chacun des 
signes de l’alphabet médiéval au prisme des 
jeux de lettres et de mots du Moyen Âge 
en se concentrant sur la poésie lettriste en 
français qui fleurit entre le XIIe et le XVe 
siècle. C’est ainsi qu’au détour du chapitre 
consacré à la lettre R, on rencontre le Saint 
Louis de Joinville comparant aux râteaux 
du diable l’initiale du verbe « rendre » ou que, 
dans le chapitre M, un chevalier du Dit  
des huit couleurs de Watriquet de Couvin 
reçoit de Vénus l’initiale d’un prénom  
féminin qui consonne avec le verbe « aime ».

Destiné aux amatrices et amateurs de  
la littérature médiévale désireux d’en dé-
couvrir les richesses, l’ouvrage accom-
pagne le texte d’un corpus de lettrines et 
de miniatures richement commentées.  
Le dialogue entre les mots et l’image éclaire 
d’une lumière inédite les rapports féconds 
de l’alphabet et de la poésie au Moyen Âge, 
tout en dévoilant comment ces poèmes 
abécédaires médiévaux ont façonné l’évo-
lution de la littérature française jusqu’à  
nos jours.

Uhlig, Marion et al. (2023) : Le don des lettres.  
Alphabet et poésie au Moyen Âge, Paris, Les Belles 
Lettres, 656 p.

Das Verhältnis von  
Wissenschaft und Staat  
in der Schweiz
Die Rolle der Wissenschaft hat während 
der Covid-19-Pandemie ungewöhnlich 
heftige und polarisierende Debatten aus-
gelöst. Evaluationen zur Krisenbewälti- 
gung lassen auf ein Problem in der Zusam-
menarbeit von Politik und Wissenschaft 
schliessen. Diese Zusammenarbeit wird 
durch die rechtliche Normsetzung zum 
Verhältnis von Staat und Wissenschaft mit- 
geprägt. Wie gut sie gelingt, beeinflusst 
auch das gesellschaftliche Vertrauen in die 
Institutionen der liberalen Demokratie.

Doch aktuell gibt es in der Schweiz Un-
stimmigkeiten mit weitreichenden Auswir-
kungen auf die wissenschaftliche Praxis, 
die wissenschaftliche Politikberatung,  
die Wissenschaftspolitik und die Wissen-
schaftskultur. Diese lassen sich, das  
zeigt Alexandra Hofmänner, Co-Präsiden-
tin der Swiss Association for the Studies  
of Science, Technology and Society, nur 
durch Gesetzesrevisionen auflösen. Voraus-
setzung für die gesetzliche Regelung des 
Verhältnisses von Staat und Wissenschaft 
in der Schweiz ist aber die Verankerung 
des Wissenschaftsbegriffs in der schwei-
zerischen Bundesverfassung.

Hofmänner, Alexandra (2023): Das Verhältnis von 
Wissenschaft und Staat in der Schweiz.  
Zur Gestaltungskraft der Rechtssetzung, Schwabe, 
Basel und Berlin, 115 S.

Das Kunstpublikum.  
Eine kurze Geschichte
Neben Produktion und Verbreitung ist die 
Rezeption das dritte grosse Forschungs-
gebiet der Kunstgeschichte. In der Regel 
erfolgt dabei eine Fokussierung auf die 
individuelle Rezeption. «Das Kunstpublikum. 
Eine kurze Geschichte» von Oskar Bätsch- 
mann, Kunsthistoriker und Ehrenmitglied 
der SAGW, untersucht dagegen erst- 
mals die Bedeutung eines notwendigen, 
aber meist übersehenen Akteurs im Kunst-
betrieb. Bildliche und schriftliche Zeug- 
nisse aus allen Zeiten dokumentieren das 
Verhalten des Publikums und die unter-
schiedlichen Beurteilungen durch Künst-
ler·innen, Sammler·innen und Kritiker·innen. 
Bätschmann zeigt auf, dass die Sachver-
ständigen im Kunstsystem stets zwischen 
zwei Extremen schwanken: Sie stehen  
dem Publikum entweder skeptisch gegen-
über und verachten dessen Geschmack 
oder sie schmeicheln der Masse und wollen 
ihren Applaus.

Bätschmann, Oskar (2023): Das Kunstpublikum.  
Eine kurze Geschichte, Hatje Cantz, Berlin, 200 S. 
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13 – 14 juin 2024
Genève

Archéologie et territoire

Lors du colloque du Réseau Archéolo-
gie Suisse, l’interaction entre le terri-
toire et l’archéologie sera examinée de 
plus près. Le thème touche aussi  
bien à des aspects méthodologiques  
et pratiques qu’à des questions très 
actuelles, comme la densification  
urbaine et le développement durable.

www.nike-kulturerbe.ch/fr/agenda

9. – 11. September 
2024
Basel

Vulnerable Gesellschaften:  
Risiken und Reaktionen

Der Jahreskongress der Schweizeri-
schen Gesellschaft für Soziologie  
untersucht den Begriff der Vulnerabilität 
in Abgrenzung zu verwandten  
Begriffen und prüft sein Potential für 
die soziologische Theoriebildung  
und Forschung.

www.fhnw.ch/plattformen/sgs- 
kongress

4 – 5 octobre 2024
Lugano

La peinture murale profane en 
Suisse. De l’Antiquité à l’époque 
contemporaine

Colloque annuel de l’Association 
suisse des historiennes et historiens  
de l’art

www.vkks.ch

25. – 28. April 
2024
Einsiedeln

12. Architekturtheoretisches  
Kolloquium der Stiftung  
Bibliothek Werner Oechslin

Die Veranstaltung befasst sich  
mit Fragen rund um das Verhältnis  
zwischen Text und Bild in archi-
tekturtheoretischen Publikationen.  
Sie richtet sich an Personen mit Bezug 
zur Architektur, Kunstgeschichte  
oder Baukultur.

www.bibliothek-oechslin.ch

24. – 25. Mai 2024
Genf

Jahresversammlung 2024  
der SAGW

An der Jahresversammlung der  
Akademie findet wie jedes Jahr auch 
die Verleihung des Nachwuchs- 
preises statt.

www.sagw.ch

6. – 7. Juni 2024
Luzern

Moderate Religion

Die Jahrestagung der Schweizerischen 
Gesellschaft für Religionswissen- 
schaft geht den Bewertungs- und  
Kategorisierungsvorgängen nach, die 
entscheiden, was in jeweiligen Ge-
sellschaften als akzeptable, sozial zu-
trägliche und letztlich als «gute»  
Religion bewertet wird.

www.sgr-sssr.ch

6 – 8 June 2024
Lucerne

Towards anthropology for  
troubled times?

The Annual Meeting of the Swiss  
Anthropological Association examines 
which roles anthropology can play in 
discerning and addressing increas - 
ing and socially consequential environ-
mental and political challenges.

www.sagw.ch/seg

Agenda

29. Februar 2024
Bern

Neue Lernkulturen in der Berufs-
bildung – Good Practice in  
Betrieben und Berufsfachschulen

Die Tagung der Schweizerischen  
Gesellschaft für angewandte Berufs-
bildungsforschung bietet praxis-
orientierte Workshops, in denen HR-
Expertinnen und Experten Best 
Practices aus der Lern-, Weiter-
bildungs- und Ausbildungskultur in  
ihren Unternehmen vorstellen.

www.sgab-srfp.ch

6 – 8 mars 2024
Interlaken

Que vaut la justice pénale ?

Le congrès 2024 du Groupe suisse de 
criminologie abordera les dimensions 
macroéconomiques de la justice  
pénale, ses coûts matériels et symbo-
liques, l’économie des sanctions et  
enfin les dépenses pour la privation  
de liberté.

www.kriminologie.ch

11. – 16. März 
2024
Basel

Basler Geschichtstage:  
Feuer und Flamme

Über 30 Institutionen und Vereine aus 
der ganzen Region bieten mit mehr  
als 60 Veranstaltungen ein Feuerwerk 
der Geschichte – zum Erleben, Zu-
hören und Mitmachen für Gross und 
Klein.

www.baslergeschichtstage.ch

18 – 19 April 2024
Neuchâtel

Sustainability and resilience  
in communication and the media

The 24th Annual Conference of the 
Swiss Association of Communica - 
tion and Media Research (SACM) ex-
amines the types of resilience that  
are being deployed by communication 
and media practitioners and researchers 
in a time of crises and techno logical 
disruptions.

www.sgkm.ch
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Die Historikerin und Germanistin 
Madlaina Bundi ist seit September 
2022 Geschäftsführerin der Fach- 
gesellschaft Empirische Kulturwis-
senschaft Schweiz (EKWS), ehemals 
Schweizerische Gesellschaft für 
Volkskunde (SGV). Ende Oktober 
2023 hat die Fachgesellschaft nicht 
nur den neuen Namen, sondern 
auch neue Statuten und ein neues 
Leitbild verabschiedet. Damit  
will die EKWS den gewandelten 
Ansprüchen an eine Fachgesell-
schaft Rechnung tragen.

4 Fragen an …
Madlaina Bundi

 «Wir bringen Menschen zusammen, 
die sich sonst kaum treffen.»

tragen. Gleichzeitig orientieren wir uns  
an den Fachbegriffen im europäischen 
Wissenschaftsumfeld. Darum lautet der 
deutsche Vereinsname «Empirische  
Kulturwissenschaft Schweiz», der fran-
zösische hingegen «Anthropologie  
Culturelle Suisse».

Im neuen Leitbild steht, dass die EKWS 
eine Forschungsinfrastruktur unterhält. 
Können Forschungsinfrastrukturen  
von Fachgesellschaften der modernen 
Forschungslandschaft noch einen 
Mehrwert bringen?

Forschungsprojekte bildeten über viele 
Jahrzehnte einen Tätigkeitsschwerpunkt 
unserer Gesellschaft, neben der Fach-
zeitschrift, der Fachbibliothek und dem 
Buchverlag. Diese Projekte brachten  
nicht nur Forschungsergebnisse wie den 
«Altas der Schweizerischen Volkskunde» 
oder die 39-bändige Buchreihe «Die Bau-
ernhäuser der Schweiz» hervor. Es ent-
stand dadurch auch ein einzigartiges multi- 
mediales Archiv, unter anderem mit  
dem Nachlass des Fotografen Ernst Brun-
ner oder der Volksliedsammlung von 
Hanns In der Gand. Das EKWS-Archiv wird 
auch heute noch intensiv genutzt, bei-
spielsweise im Rahmen des SNF-Sinergia-
Forschungsprojekts «Partizipative Wis-
senspraktiken in analogen und digitalen 
Bildarchiven PIA». Ob wir als Fachge-
sellschaft zukünftig diese Forschungsinf-
rastruktur selbst unterhalten können, ist 
allerdings offen. Forschungsprojekte und 
deren Infrastruktur benötigen heute enor-
me finanzielle Mittel. Auch die Strukturen 
einer Fachgesellschaft sind für grössere 
Forschungsvorhaben kaum geeignet, zu-
mal Mittel in der Regel nur noch an  
Hochschulinstitute vergeben werden. 

Der historische Kern vieler Fachgesell-
schaften besteht in der Publikation  
von Fachzeitschriften auf Subskriptions-
basis. Die Open-Access-Bewegung  
stellt diese Daseinsberechtigung zuneh- 
mend in Frage. Welche neuen Leistungen 
kann die EKWS in Zukunft anbieten?

Open Access hat zur Folge, dass unsere 
Fachzeitschrift zunehmend digital und 
damit kostenlos bezogen wird. Eine Mit-
gliedschaft ist dafür nicht mehr Voraus-
setzung. Entsprechend ist die Mitglieder-
zahl unserer Gesellschaft in den letzten 
Jahren deutlich gesunken. Die Gründe, Mit- 
glied zu bleiben oder zu werden und  
dafür einen Mitgliederbeitrag zu zahlen, 
waren offensichtlich nicht mehr so klar. 
Mit dem neuen Namen wollten wir darum 
auch unsere Ziele, Ansprechgruppen  
und Tätigkeitsfelder überdenken und kon-
kreter definieren. Gemäss neuem Leit- 
bild sind wir das partizipative Netzwerk 
für Alumni·ae und Studierende sowie  
für Zugewandte und zielverwandte Orga-
nisationen. Unser Hauptanliegen ist, alle 
wesentlichen Akteur·innen zusammenzu-
führen, die in der Schweiz zu Alltags-  
und Populärkultur forschen oder diese 
einer breiten Öffentlichkeit vermitteln.

Was ist eine moderne Fachgesellschaft 
und was soll sie leisten? Das ist die 
übergreifende Frage, die die Reorgani-
sation begleitet und für alle Fachge-
sellschaften relevant ist. Was ist Ihre 
persönliche Antwort darauf?

Eine moderne Fachgesellschaft ist an  
der Schnittstelle zwischen Wissenschaft 
und Öffentlichkeit tätig. Sie sorgt auf 
nationaler und regionaler Ebene für den 
Austausch zwischen den verschiede- 
nen Ansprechgruppen und leistet durch 
Vernetzungsaktivitäten einen Beitrag  
an eine vielfältige und offene Schweiz.  
Sie ist professionell organisiert, han- 
delt transparent und legt der Öffentlich-
keit Rechenschaft ab über die von ihr 
geleistete Tätigkeit.

Fragen: Stella Noack

Lesen Sie das ganze Interview unter 
www.sagw.ch/sgv-wird-ekws

Aus der «Schweizerischen Gesell- 
schaft für Volkskunde (SGV)» wurde 
«Empirische Kulturwissenschaft 
Schweiz (EKWS)». Welche Überlegun- 
gen haben zum neuen Namen geführt?

Unsere Fachgesellschaft wurde im Mai 
1896 gegründet, um der Erforschung  
des «eigenen Volkes» eine wissenschaft-
liche Grundlage zu geben. In den da-
rauffolgenden 127 Jahren haben sich in 
der Erforschung und Vermittlung von 
Alltags- und Populärkultur komplett neue 
Ansätze und Fragestellungen entwi- 
ckelt. Die wissenschaftliche Disziplin und 
die Studienprogramme nennen sich  
heute «Empirische Kulturwissenschaft», 
«Europäische Ethnologie», «Kulturan-
thropologie» oder «Populäre Kulturen». 
Die Namensänderung, die wir partizi- 
pativ erarbeitet haben, soll diesem ver-
änderten Fachverständnis Rechnung 

http://www.sagw.ch/sgv-wird-ekws 
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O-Ton

«Opferstatus ist keine wissenschaftliche  
Position, denn er erlaubt weder Selbstkritik 
noch Beobachtungsdistanz. Wo es aber  
keine Distanz gibt, schlägt die politische Aus-
senwelt, wie die aktuelle Eskalation des  
Nahostkonflikts eben zeigt, voll durch. Vielfalt  
in der Wissenschaft ist nur dann ein Gewinn, 
wenn sie vom gemeinsamen Bemühen zur  
Distanzierung von der eigenen Beobachtungs-
position getragen wird.»
Caspar Hirschi, Vorstandsmitglied der SAGW, in einer Gastkolumne  
des NZZ-Magazins, 29. Oktober 2023. 

«Wir sollten heute antizyklisch investieren:  
Wir haben so lange ‹MINT› gesagt, dass  
es vielleicht mal wieder an der Zeit ist,  
‹Humanities› zu sagen!»
Michael Schaepman, Rektor der Universität Zürich, im Interview  
mit der Zürcher Studierendenzeitung, 23. Oktober 2023.

« Dans la conception libérale de l’université, la 
liberté académique n’a pas d’autre origine  
que le droit de l’humanité à poursuivre quelque 
part la recherche de la vérité sans contrainte.  
[…] Le droit de contestation des étudiants, la  
liberté d’expression des professeurs dans 
l’exercice de l’enseignement, l’autonomie péda-
gogique, administrative et financière de l’uni-
versité ne sont que des expressions et des or-
ganes de cette responsabilité des uns et des 
autres à l’égard du savoir. » 
Paul Ricœur, « Préface » à Jacques Drèze et Jean Debelle,  
Conceptions de l’université, Paris, Éd. universitaires, 1970. 
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Utopie académique
Pour répondre à l’interrogation des jeunes cher-

cheurs et chercheuses sur leur double insertion, citoyenne 
et académique, on pourrait imaginer une utopie intermé-
diaire dans laquelle le métier universitaire n’est pas distinct 
(en termes de prestige ou de salaire) d’une autre profes-
sion socialement pertinente, une concession qui irait de 
pair avec la prise au sérieux des conséquences politiques 
de la recherche scientifique, loin de l’anti-intellectualisme à 
géométrie variable d’une partie du champ politique actuel. 
Car une version très libérale de la production des savoirs 
menace la raison d’être de l’université en tant que lieu de la 
critique des idées et des institutions : l’accompagnement 
poli du capitalisme tardif, qu’illustre mon extrapolation, 
ne peut mener qu’à la nullification de cette fonction, dans 
l’abstention académique vis-à-vis de toute politique.

L’imaginaire littéraire ne répondra pas à ces ques-
tions ; Musk n’aura peut-être pas son titre honorifique. 
Mais je suis sûr que d’aucun·e·s rêvent d’autre chose 
que de la stratégie du laisser-faire académique et ne se 
réjouissent pas outre mesure de consigner scrupuleu-
sement le retour à large échelle des politiques réaction-
naires et anti-intellectuelles qui ont, historiquement, un 
bilan mitigé.

•

Dans la rubrique « Le mot de la fin » de jeunes chercheuses et cher-
cheurs s’expriment sur le système scientifique et les perspectives 
d’avenir au sein des sciences humaines et sociales. L’auteur·e passe 
le relais à une personne qu’il ou elle souhaiterait lire dans le numéro 
suivant. Joanna Haupt, assistante diplômée en histoire à l’Université 
de Zurich, est nommée pour le Bulletin 2/2024.

L’auteur

Frédéric Guignard est assistant diplômé en littérature 
française de l’Université de Lausanne. Il mène une 
thèse de doctorat dans laquelle il cherche à isoler une 
poétique littéraire du genre (gender). Ses recherches 
portent sur l’auctorialité féminine, l’histoire des idées et 
des représentations genrées et l’écriture conjecturale 
du politique.

Le mot de la fin 

L’université  
contre elle-même
Frédéric Guignard

Université de Lozane, mai 2053

Lors du Dies Academicus concluant l’année univer-
sitaire, un doctorat honoris causa est remis à Elon Musk, 
président des États libertariens d’Amérique, pour « avoir 
conçu et réalisé dans sa patrie une organisation sociale 
qui a enrichi la science sociologique et qui laissera dans 
l’histoire une trace profonde », selon les mots du doyen 
HEiC. La Faculté des Jeux, des Images et des Lettres a 
pour l’occasion mobilisé sa cinquantaine d’étudiant·e·s afin 
d’imaginer un récit interactif qui évoque le travail forcé des 
peuples en voie de submersion (PVS) pour le compte des 
pays insubmersibles (PIS), en évitant soigneusement tout 
jugement moral. Quelques militant·e·s de la ZAD du Chau-
deron tentent de brandir des pancartes « (F)Elon » autour 
de l’Amphigigamax avant de se faire taser par les policiers, 
sans que l’altercation ne fasse de victimes (deux parmi 
les zadistes). Le recteur se félicite en fin de cérémonie de 
« l’espace ouvert par l’université à la diversité des opinions 
et à sa contribution à l’avancement du consensus démo-
cratique ». L’académie tient bon.

Les corpus science-fictionnels qui m’occupent, en 
tant que chercheur en littérature, réfléchissent invariable-
ment les structures politiques de leur temps – plus subti-
lement que dans la proposition ci-dessus, cela va de soi. 
Les enjeux autour de la fonction sociale et politique des 
scientifiques résonnent fictionnellement avec la partition 
entre savant·e·s et non-savant·e·s dans les littératures de 
l’imaginaire. Les figures d’érudit, tant en science-fiction 
(le scientifique) qu’en fantasy (le mage), se fondent sur une 
conception ésotérique du savoir, propre à un régime sa-
cralisant lié à la fonction académique : le savant s’extrait 
du commun par des connaissances jalousement gardées, 
ce qui lui octroie des privilèges, mais aussi l’obligation 
morale d’intervenir politiquement. En régime libéral, par 
contraste, les savant·e·s sont avant tout des spécialistes et 
leur expertise a vertu à être rendue publique ; cependant, 
dès que les conclusions scientifiques semblent impliquer 
des conséquences politiques, un soupçon idéologique y 
est porté, qui peut mener par réaction au renoncement 
total du politique que ma fiction caricature.
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