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BegriiBungsansprache 

Von Wilhelm Schneemelcher, Bonn 

1m Namen der Rheinisch-Westfalischen Akademie der Wissenschaften mochte 
ich Sie alle, die Sie zu un serer heutigen Jahresfeier gekommen sind, herzlich will
kommen hei6en. Wir sind dankbar, da6 Sie durch Ihr Erscheinen Interesse an 
unserer Arbeit und Verbundenheit mit unserer Akademie zum Ausdruck bringen. 

Besonders erfreut sind wir, da6 Sie, Herr Minister Krumsiek, heute bei uns sind. 
Sie sind ja nicht nur als der stellvertretende Vorsitzende des Kuratoriums unserer 
Akademie mit uns eng verbunden, sondern leiten auch das Ministerium, dem ein 
gro6er Teil unserer Arbeit, namlich die Beratung bei der Vergabe von Forschungs
forderungsmitteln Ihres Hauses, gewidmet ist. Diese Zusammenarbeit ist fur die 
Forschungspolitik in unserem Lande ohne Zweifel von erheblicher Bedeutung. 

Die Abgeordneten des Landtags, die heute unter uns weilen, seien herzlich will
kommen gehei6en. Das ausfuhrliche Gesprach mit den Mitgliedern des Ausschus
ses fur Wissenschaft und Forschung des Landtags Nordrhein-Westfalen hier in 
unserem Hause am 18. Oktober 1984, fur das wir sehr dankbar waren, hat uns 
gezeigt, da6 die Mitglieder des Parlaments Verstandnis fur die Belange der Akade
mie haben. Wir hoffen, da6 auch in Zukunft sich derartige Gesprache, die unseren 
gemeinsamen Aufgaben dienen, ergeben. 

Wir haben die Freude, Vertreter des Konsularischen Corps in Dusseldorf, der 
staatlichen und kommunalen Behorden sowie der Kirchen und Religionsgemein
schaften begru6en zu konnen und danken fur ihr Erscheinen. Auch die Bericht
erstatter der Medien seien begru6t. Wir sind fur jede sachgema6e Berichterstattung 
uber unsere Arbeit dankbar. 

Zu dem Kreis unserer Gaste gehoren heute auch Rektoren vieler Hochschulen 
un seres Landes, die damit die Verbindung der Hochschulen mit der Akademie 
bezeugen, eine Verbindung, die fur beide Seiten wichtig und nutzlich ist. 

Der Prasident der Deutschen Forschungsgemeinschaft, Herr Seibold, gibt uns 
heute die Ehre seiner Anwesenheit und dafur mochte ich ihm danken. Es ist nicht 
notwendig, hier etwas uber die Bedeutung der Deutschen Forschungsgemeinschaft 
zu sagen. Aber zu dem Verhaltnis zwischen DFG und Akademien sei ein kurzes 
Wort gestattet. 

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft hat sich in den vergangenen Jahren 
bemuht, eine Reihe von langfristigen Forschungsvorhaben an die Akademien 
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abzugeben. Diese Projekte, die zum Teil schon eine lange Zeit gefordert worden 
sind, soIlen durch die Akademien im Rahmen des Bund-Uinder-Abkommens 
weitergefuhrt werden. Dazu wird spater noch etwas gesagt werden. Hier, in der 
BegriiBung des Prasidenten der DFG, sei nur vermerkt, daB die manchmal nicht 
ganz einfachen Verhandlungen tiber die Ubernahme (oder auch Ablehnung) sol
cher Vorhaben in einem Stil geftihrt werden, der von ntichterner Sachlichkeit 
gepragt ist und in dem das fast freundschaftlich zu nennende Verhaltnis zwischen 
DFG und Akademien zum Ausdruck kommt. Dafur mochte ich Ihnen, Herr 
Seibold, herzlich danken. 

Von befreundeten Wissenschaftsorganisationen habe ich Ferner die Freude, den 
Prasidenten der Gorres-GeseIlschaft, Herrn Mikat, den Prasidenten der Joachim 
Jungius-Gesellschaft, Herrn Bauer und den Prasidenten der Alexander von Hum
boldt-Stiftung, Herrn Paul, begriiBen zu konnen. 

SchlieBlich seien die Prasidenten unserer Schwesterakademien oder deren Ver
treter herzlich willkommen geheiBen. Von der Leopoldina in Halle ist Herr Prasi
dent Bethge unter uns. Seine Anwesenheit ist uns eine besondere Freude. Von der 
Akademie der Wissenschaften in Gottingen kann ich Herrn Prasidenten Flecken
stein und von der Mainzer Akademie Herrn Prasidenten Thews begriiBen. Die 
Bayerische Akademie der Wissenschaften wird durch Herrn Heissig, die Heidel
berger Akademie durch Herrn Dihle vertreten. 

Die Zusammenarbeit unserer Akademien, vor allem in der Konferenz der Aka
de mien der Wissenschaften in der Bundesrepublik Deutschland, ist erfreulich gut. 
Sie ist aber auch notwendig, urn die gemeinsamen Interessen zum Ausdruck zu 
bringen und das Akademienprogramm so wirksam zu gestalten, daB der Wissen
schaft der erhoffte Nutzen daraus erwachst. Wir sind daher dankbar, daB Sie, die 
Vertreter der Akademien, heute unter uns sind. 

Wenn ich nun kurz tiber die Arbeit der Rheinisch-Westfalischen Akademie seit 
der letzten Jahresfeier berichten solI, so habe ich zu Beginn die schmerzliche 
Pflicht, derer zu gedenken, die in diesem J ahr aus unserer Mitte abberufen wurden. 

Es verstarben die ordentlichen Mitglieder der Klasse fur Natur-, Ingenieur- und 
Wirtschaftswissenschaften Franz Wever, Hugo Wilhelm Knipping, 
und die ordentlichen Mitglieder der Klasse fur Geisteswissenschaften Theodor 
Klauser, Karl Eduard Rothschuh, Theodor Schieder, Armin Kaufmann. 

Das wissenschaftliche Werk der Verstorbenen ist in den Klassen gewiirdigt wor
den. Sie alle haben fur unsere Akademie viel bedeutet. Herr Wever und Herr Klau
ser gehorten zu den altesten Mitgliedern der Arbeitsgemeinschaft fur Forschung, 
der Vorgangerin unserer Akademie, und haben an unserer Gelehrten Gesellschaft 
bis zu ihrem T ode aktiv Anteil genommen. Herr Schieder war 1978/79 Prasident 
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unserer Akademie und hat unsere Arbeit in entscheidender Weise mitbestimmt. 
Wir werden das Andenken der Verstorbenen in hohen Ehren halten. 

Es gehort zu den wichtigsten Rechten und Pflichten der beiden Klassen unserer 
Akademie, durch die jahrlichen Zuwahlen neuer Mitglieder dafur zu sorgen, daB 
dadurch neue Impulse und Aktivitaten wirksam werden. Ich kann heute einige 
neue Mitglieder der Akademie begruBen. 

Die Klasse fur Geisteswissenschaften wahlte im Marz zu ordentlichen Mit
gliedern: 
Herrn Werner Besch, Bonn, 
fur das Fachgebiet "Germanische Philologie (insbesondere Deutsche Sprache)", 
Herrn Bernhard Grossfeld, Munster, 
fur das Fachgebiet "Rechtswissenschaft", 
Herrn Hans-Joachim Klimkeit, Bonn, 
fur das Fachgebiet "Allgemeine Religionswissenschaften und Religionsge
schichte". 

Zum korrespondierenden Mitglied wurde von der Klasse fur Geisteswissen
schaften gewahlt: 
Herr Woljhart Westendorf, 
Professor fur Agyptologie an der Universitat Gottingen. 

Die neuen Mitglieder seien herzlich in unserem Kreis willkommen geheiBen. 
Nach dies en Zuwahlen betragt die Zahl der Mitglieder unserer Akademie 170, 

und zwar 140 ordentliche und 30 korrespondierende Mitglieder. Die Zahl der Mit
glieder in den beiden Klassen ist jeweils ungefahr gleich: 84 Mitglieder in der Klasse 
fur Geisteswissenschaften und 86 Mitglieder in der Klasse fur Natur-, Ingenieur
und Wirtschaftswissenschaften. 

Nun ist mit diesen statistischen Angaben noch nicht viel gesagt, sie mussen etwas 
interpretiert werden_ Es verbirgt sich hinter diesen Zahlen die Vielfalt der Facher 
und Disziplinen, deren Vertreter Mitglieder der Akademie sind_ 

In unserer Satzung von 1972 sind Mindestzahlen fur bestimmte Facher, die 
durch Mitglieder unter achtundsechzig J ahren vertreten sein sollen, festgelegt. 
Man hat wohl mit diesem Katalog von je funfundzwanzig Platzen in jeder Klasse 
ein MindestmaB von Ausgewogenheit sichern wollen, urn Einseitigkeiten in der 
Zusammensetzung der Akademie zu vermeiden. Es muB nun aber zu diesem Kata
log bemerkt werden, daB er einerseits in der Benennung der Facher recht we it 
gefaBt ist und daB andererseits dam it naturlich nicht die Freiheit und die Moglich
keit der Klassen, die funfundzwanzig ,freien' Platze mit Vertretern anderer Facher 
zu besetzen, eingeschrankt wird. 1m Gegenteil, es wird sehr darauf ankommen, der 
Entwicklung in den verschiedenen Disziplinen Rechnung zu tragen und auch neue 
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Fachrichtungen zu beriicksichtigen. Gerade weil wir als Akademie - mit Recht, 
wie ich meine - den Anspruch erheben, eine der wenigen Institutionen zu sein, in 
denen sich noch eine gewisse Einheit der Wissenschaften realisiert, sollten wir 
diesen Aspekt auch bei der Zuwahl neuer Mitglieder beachten. 

Die Arbeit der Akademie hat sich im Berichtsjahr ohne spektakulare Ereignisse 
vollzogen. Das sollte aber nicht zu dem MiBverstandnis, dem wir in letzter Zeit 
mehrfach begegnet sind, verleiten, als ob wir ohne jede Wirkung nach auBen 
ifgendwelche obskuren Spezialwissenschaften treiben. Auch die Plane des Mini
sters fUr Wissenschaft und Forschung unseres Landes fUr eine neue Institution zur 
Forderung der Kulturwissenschaften ist nicht so zu verstehen, als ob die Akademie 
versagt habe und nun etwas neues geschaffen werden miiBte. Das ware eine Verken
nung der Intentionen der Landesregierung, ware aber auch eine falsche Sicht der 
Aufgaben der Akademie. Es geht bei der Initiative des Ministers, die auch mit der 
Akademie besprochen worden ist, um einen auch von uns zu bejahenden Versuch, 
den Problemen der geistigen Auseinandersetzung unserer Tage angemessene For
derung zu verschaffen. Was nun die Akademie betrifft, so ist zuzugeben, daB ihre 
Arbeit sichel; nicht auf dem Markt der Medien leicht zu verkaufen ist. Nur ist damit 
iiber den Wert noch nichts ausgesagt. Die Akademie arbeitet gemaB ihrem durch 
Gesetz gegebenen Auftrag und gerat daher auch nicht permanent in die Schlag
zeilen von Presse und Fernsehen. Aber das ist eben auch nicht die Bestimmung 
einer Akademie der Wissenschaften. 

Wer unvoreingenommen das eben erschienene Jahrbuch 1984 unserer Akade
mie durchsieht, wird erstaunt sein, wie mit geringen Mitteln beachtliche wissen
schaftliche Leistungen erbracht werden, die allerdings auf langere Wirkungsdauer 
angelegt sind als irgendwelche Eintagssensationen, wie sie offen bar manchmal von 
uns erwartet werden. 

Unsere Arbeit hat sich in den yom Akademie-Gesetz uns vorgegebenen Berei
chen vollzogen. 

1m Zentrum der Tatigkeit einer Akademie der Wissenschaften stehen die wissen
schaftlichen Sitzungen der Klassen, in denen Mitglieder oder Gaste aus dem In- oder 
Ausland ihre Forschungsergebnisse vortragen, die dann in einer interdisziplinaren 
Diskussion erortert werden. Da diese Vortrage veroffentlicht werden, geht von 
ihnen eine erhebliche Wirkung aus. Die Tatsache, daB in diesen wissenschaftlichen 
Sitzungen auch Gaste als Redner zu Wort kommen und daB auch Nicht-Mitglieder 
zur T eilnahme eingeladen werden, ist ein Erbe der friiheren Arbeitsgemeinschaft 
fUr Forschung. Wir werden diese Praxis, mit der ein Unterschied zu den anderen 
Akademien gegeben ist, nicht ganz aufgeben. Aber es wird wohl zu iiberlegen sein, 
ob nicht das Jahresprogramm der Klassen in Zukunft iiberwiegend von den Mit-
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gliedern gestaltet werden soUte. Gastredner soUten eine Ausnahme sein. Nur so 
werden wir den Anspruchen einer Akademie gerecht werden. Denn diese Institu
tion lebt von der Mitarbeit ihrer Mitglieder, und die wird sich in erster Linie in den 
wissenschaftlichen Sitzungen durch Vortrage und aktive T eilnahme an der Diskus
sion au6ern mussen. 

Die Klasse fur Geisteswissenschaften hat auch im vergangenenJahr die Behand
lung des Themas ,Ethnogenese' in einigen Vortragen fortgesetzt. Die ersten Bei
trage zu diesem Thema sind inzwischen als Sammelband erschienen. Es zeigt sich, 
da6 es sich gelohnt hat, in dem Programm der Klasse einmal einen solchen Schwer
punkt zu setzen und ein Thema von den verschiedenen Seiten her zu beleuchten. 
Die weiteren Vortrage zu diesem Problem werden ebenfaUs in cinem Bande ver
offentlicht werden. 

Nachdem im Januar 1983 das erste Akademie-Forum zu dem Thema ,Tech
nische Innovationen und Wirtschaftskraft' so erfolgreich verlaufen war, haben wir 
im Oktober 1984 ein zweites Forum veranstaltet. Unter Federfuhrung der Klasse 
fur Geisteswissenschaften, aber unter Beteiligung der Klasse fur Natur-, Ingenieur
und Wirtschaftswissenschaften, wurde das Thema ,Technik und Ethik' in zwei 
Vortragen und einer anschlie6enden Podiumsdiskussion erortert. Die Akademie 
hat damit eine Problematik aufgegriffen, die heute immer starker in das Bewu6t
sein ruckt. Auch bei diesem Forum zeigte sich, da6 das Zusammenwirken verschie
dener Disziplinen, wie es in einer Akademie moglich ist, fur derartig komplexe 
Fragen au6erst hilfreich sein kann. 

1m Juni dieses Jahres werden wir das dritte Akademie-Forum veranstalten, das 
dem Thema ,U mweltbelastung und GeseUschaft - Luft-Boden-Technik' gewidmet 
sein wird. 

Wir sind uberzeugt, da6 wir mit diesen unsere wissenschaftlichen Sitzungen 
erganzenden Veranstaltungen einen wichtigen Beitrag zur ErheUung aktueUer Pro
bleme leisten und zwar so, wie es einer Akademie zukommt, namlich durch wis
senschaftlich fundierte und zu verantwortende Vortrage und Diskussionen. 

Es sei noch dank bar vermerkt, da6 auch in diesem J ahr wieder die Gerda Henkel 
Vorlesungen in unserem Hause stattgefunden haben, die wir als eine wichtige 
Erganzung unserer Arbeit betrachten. Dafur und fur manche andere Hilfe mochte 
ich der Gerda Henkel Stiftung herzlich danken. 

Zu einem weiteren Bereich unserer Arbeit, der Beratung des Ministers fur Wis
senschaft und Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen, brauche ich heute nicht 
viel zu sagen. Auch wenn die Belastung der Mitglieder un serer Akademie in den 
Beratungsausschussen infolge steigender Antragszahlen und stagnierender Finanz
mittel gro6er geworden ist, so hat darunter die gute Zusammenarbeit zwischen 
dem Ministerium fur Wissenschaft und Forschung und der Akademie nicht gelit-
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ten. Besonderer Dank gilt allen unseren Mitgliedern, die sich dieser ehrenamt
lichen und verantwortungsvollen Aufgabe unterziehen. 

Etwas mehr muB nun zu einem weiteren Arbeitsfeld der Akademie gesagt wer
den, zu den langfristigen Forschungsvorhaben. 

Ich habe in den letzten J ahren in den Berichten auf der J ahresfeier jeweils aus
fuhrlich zu den Problemen, die mit diesen langfristigen Forschungsvorhaben ver
bunden sind, Stellung genommen und will das heute nicht wiederholen, auch wenn 
viele Sorgen uns auch im Berichtsjahr weiter bedriickt haben. Lassen Sie mich nur 
kurz auf folgende Punkte hinweisen: 

1. Die DurchfiihrungvonForschungsvorhaben, die von der Sache her langfristig, 
d. h. iiber einen absehbaren Zeitraum hinaus, angelegt sind, ist eine Aufgabe der 
Akademien der Wissenschaften, auf die sie nicht verzichten konnen. Der Grund 
dafur ist darin zu sehen, daB die unterschiedliche Struktur der Einrichtungen zur 
Forschungsforderung fiir die Akademien eine bestimmte Art von Projekten nahe
legt, die von anderen Institutionen nicht so effizient durchgefiihrt werden konnen. 
Das muB betont werden, weil wir - gerade bei Haushaltsberatungen - manchmal 
den Eindruck haben, man sahe uns nur als lastige und eigentlich iiberfliissige Bitt
steller an. In einem Kulturvolk muB es auch Raum und Geld fiir derartige aka
demietypische Vorhaben geben. 

2. Es ist nicht zu leugnen, daB bei uns zur Zeit ein erhebliches Dbergewicht von 
geisteswissenschaftlichen Vorhaben gegeniiber naturwissenschaftlichen Projekten 
besteht. Das hat verschiedene Griinde. Besonders hervorzuheben,ist die Tatsache, 
daB wir nicht in der Lage sind, groBe Institute zu unterhalten, daB aber natur- und 
ingenieurwissenschaftliche Forschungsvorhaben heute zumeist nur mit einem gro
Ben Apparat durchgefiihrt werden konnen. Die Akademie muB sich im Bereich 
der Natur- und Ingenieurwissenschaften auf solche Projekte beschranken, die ohne 
ein umfangreiches Institut zu bewaltigen sind. Das von uns betreute Vorhaben 
,GroBraumige Klimaforschung' ist ein Beispiel fur die uns zur Verfugung stehen
den Moglichkeiten. Weitere derartige naturwissenschaftliche Projekte werden 
hoffentlich 1986 in die Bund-Lander-Finanzierung aufgenommen. Es geht dabei 
urn Vorhaben, die bereits jetzt mit der Akademie verbunden sind. Jedenfalls muB 
unser Bemiihen in den nachstenJahren darauf gerichtet sein, die Klasse fur Natur-, 
Ingenieur- und Wirtschaftswissenschaften starker an unserer Aktivitat in For
schungsprojekten zu beteiligen. 

3. Ein Problem, das ich schon kurz erwahnt habe, muB nun noch angesprochen 
werden: die Dbernahme von langfristigen Forschungsvorhaben, die bisher von der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft gefordert worden' sind. Ich sagte schon, daB 
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die Deutsche Forschungsgemeinschaft seit einiger Zeit bemuht ist, derartige lang
fristige Forschungsvorhaben an die Akademien zu ubertragen. Dieses Bemuhen ist 
aus verschiedenen Grunden zu bejahen. GroGe Editionen oder Worterbucher, urn 
nur zwei akademietypische Arten von Vorhaben zu nennen, sind in der Tat bei den 
Akademien besser aufgehoben. 

Die Akademien der Wissenschaften haben daher auch ihre Bereitschaft erklart, 
an dieser Dberfuhrung mitzuwirken, und haben auch schon eine ganze Reihe der
artiger Projekte ubernommen. So hat unsere Akademie z. B. die A verroes Latinus
Edition sowie die Edition der dogmatischen Schriften des Athanasius von Alexan
drien in ihr Forschungsprogramm aufgenommen. 

Es kann nun aber auch nicht verschwiegen werden, daG sich bei diesem ProzeG 
der Dberfuhrung mancherlei Schwierigkeiten ergeben und wir die Deutsche For
schungsgemeinschaft bitten mussen, diese Schwierigkeiten mit zu bedenken. So 
werden - urn nur einige Punkte zu nennen - bei einer Dbernahme keineswegs die 
Mittel, die bisher von der Deutschen Forschungsgemeinschaft aufgewandt wur
den, einfach auf die Akademie uberschrieben. Vielmehr muG das Land Nordrhein
Westfalen im Fall einer Dbernahme zusatzliche Haushaltsmittel zur Verfugung 
stellen, wozu zur Zeit weder Neigung noch Moglichkeit besteht. 

Weiter ist es ein Grundsatz unserer Akademie, von dem wir nicht abgehen kon
nen, daG wir nur solche Projekte als Akademievorhaben durchfuhren konnen, fur 
die sich in den Klassen Mitglieder finden, die uber die notwendigen Sachkenntnisse 
verfugen, urn diese Vorhaben zu betreuen. 

Und schlie61ich muG noch einmal auf die Frage des Gleichgewichts zwischen 
natur- und geisteswissenschaftlichen Vorhaben verwiesen werden. Die meisten 
der von der Deutschen Forschungsgemeinschaft angebotenen Projekte sind 
(sicher nicht zufallig) geisteswissenschaftlicher Natur. Wir muss en aber - wie 
schon gesagt - darauf achten, daG un sere Akademie in ihrem Forschungsprogramm 
nicht zu einseitig wird. 

Wir sehen - das sei betont - nach wie vor in diesem Vorgang der Dbertragung 
von Projekten an die Akademien einen notwendigen und wichtigen Schritt zu 
einer Neuordnung eines Teils der Forschungsforderung in der Bundesrepublik 
Deutschland und werden auch weiterhin das Bemuhen der Deutschen Forschungs
gemeinschaft unterstutzen. Es ist hier ja auch eine groGe Chance fur die Akademien 
gegeben. 

Andererseits bitten wir aber die Deutsche Forschungsgemeinschaft urn Ver
standnis, wenn wir aus Grunden der eigenen Forschungsplanung nicht aIle ihre 
Wunsche erfullen konnen. 

4. Ein letzter Punkt sei noch kurz gestreift. In seinem Gutachten "Empfeh
lungen zu Organisation, Planung und Forderung der Forschung" (1975) hat der 
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Wissenschaftsrat noch einmal betont, daB den Akademien der Wissenschaften 
besondere Aufgaben zukommen und daB sie daher - in Abgrenzung der Aufgaben 
gegeniiber der Deutschen Forschungsgemeinschaft - ausreichend gefordert werden 
sollten. Es heiBt dann weiter: »Er (d. h. der Wissenschaftsrat) empfiehlt ferner die 
Bildung von Schwerpunkten bei den einzelnen Akademien, etwa durch Zusam
menfassung verwandter Vorhaben". Mit dieser Empfehlung hat der Wissenschafts
rat ein Problem angesprochen, das uns in Zukunft noch beschaftigen muB, auch 
wenn eine schnelle Losung nicht zu erwarten ist. 

Die Forderung der Akademie-Vorhaben aufgrund der Bund-Lander-Verein
barung erfolgt zur Zeit als Projekt-Forderung, d. h. es wird jedes einzelne Projekt 
nach ,Koordinierung' durch die Konferenz der Akademien von dem AusschuB 
Akademie-Vorhaben der Bund-Uinder-Kommission in die Liste der zu fordernden 
Projekte aufgenommen (oder auch nicht). Das ist auf die Dauer unbefriedigend und 
auch keineswegs sachgemaB; denn damit ist ja nun der Zwang gegeben, die For
schungsaktivitaten der Akademie in einzelne Projekte aufzusplittern. 

An dieser Lage wird zunachst nichts zu andern sein. Aber die Empfehlung des 
Wissenschaftsrats zur Konzentration sollte nicht in Vergessenheit geraten. Die 
Rheinisch-Westfalische Akademie der Wissenschaften hat meines Erachtens durch 
die Gliederung ihrer Kommissionen in Zentralkommissionen, denen Fachkom
missionen zugeordnet sind, die richtige Richtung gewiesen. 

Uber die Arbeit der von uns durchgefUhrten Forschungsvorhaben brauche ich 
hier nicht zu berichten, sondern kann auf das soeben ausgelieferte J ahrbuch 1984 
unserer Akademie verweisen. Ich glaube, daB wir mit der erfolgreichen Arbeit all 
unserer Vorhaben zufrieden sein konnen. Es wird aus diesemJahrbuch auch deut
lich, daB die Rheinisch-Westfalische Akademie der Wissenschaften (wie auch die 
anderen Akademien der Wissenschaften in der Bundesrepublik Deutschland) ihren 
eigenstandigen und wichtigen Platz in der Forschungslandschaft unseres Landes 
hat, den keine der anderen - ohne Zweifel ebenso notwendigen - Institutionen aus
fUllen kann. 

Wilhelm von Humboldt hat einmal gesagt: »W as auch ... iiber Akademien 
gesagt und geschrieben worden sein mag, so ist unleugbar, daB es bei dem Unter
richtssystem einer bedeutenden und selbstandigen Nation schlechterdings an der 
letzten und schonsten Vollendung fehlt, wo nicht eine Akademie der Wissenschaf
ten alle Zweige in sich vereinigt". Dem ist eigentlich nichts hinzuzufUgen. 

Zum SchluB mochte ich allen danken, die in dem Berichtsjahr die Arbeit unserer 
Akademie unterstiitzt haben. Landtag und Landesregierung haben es uns ermog
licht, daB wir auch in diesemJahr unsere Forschungsvorhaben durchfUhren konn
ten. Dafiir sei herzlich gedankt. Die Mitarbeiter in der Staatskanzlei und im 
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Ministerium fur Wissenschaft und Forschung haben uns vielfach geholfen und 
immer ein offenes Ohr fur unsere Sorgen gehabt. Auch Ihnen sei der Dank aus
gesprochen. 

Den Mitgliedern des Prasidiums sei fur die gute und fruchtbare Zusammenarbeit 
im Dienst unserer gemeinsamen Sache sehr herzlich gedankt. Auch von vielen 
Angehorigen der Akademie durften wir Anregung und Unterstutzung erfahren, 
wofur wir immer dankbar waren. 

Die Geschaftsstelle der Akademie unter der bewahrten Leitung von Herrn 
Ministerialrat Szawola hat auch in demJahr, uber das hier zu berichten war, mehr 
zu der erfolgreichen Arbeit der Akademie beigetragen, als nach au6en sichtbar 
wird. Herrn Szawola und allen Mitarbeitern der Geschaftsstelle mochte ich fur 
ihren unermudlichen Einsatz fur die Akademie ganz herzlich danken. 

U nd schlie61ich freue ich mich, da6 Herr Luhmann sich bereit gefunden hat, den 
wissenschaftlichen Vortrag in der heutigenJahresfeier zu ubernehmen und danke 
ihm dafur. Ich darf ihn nun bitten, zu uns zu sprechen. 



Kann die moderne Gesellschaft sich 
auf okologische Gefahrdungen einstellen? 

Von Niklas Luhmann, Bielefeld 

1. Moraloder Theorie? 

Das Thema, uber das ich zu sprechen habe, ist ganz neu. Erst seit etwa zwanzig 
Jahren spricht man im Tone steigender Besorgnis und mit Aussicht auf katastro
phale Entwicklungen von okologischen Problemen. Zur Zeit ist "bkologie" 
geradezu Formell fur aIle, die sich am politischen und wissenschaftlichen Rennen 
beteiligen. Man denke an die vielen Themen, zum Beispiel an Erschopfung 
nicht wiederherstellbarer Ressourcen, einschlie61ich landwirtschaftlich nutzbaren 
Bodens; an die Eliminierung zahlreicher Arten von Lebewesen; an die mogliche 
Evolution medizinisch nicht mehr bekampfbarer Krankheitserreger; an die Dber
bevolkerung der Erde; und vor allem an die U mweltverschmutzung: an die Placie
rung von Materie an Stell en, wo sie nicht hingehort. 

Neu ist naturlich nicht das Interesse an Natur und das Wissen urn beschrankte 
Moglichkeiten, mit ihr umzugehen; aber die Einsicht, daG ein durch die GeseIl
schaft ausgeloster Umgang mit der Natur auf die Gesellschaft selbst zuruckwirkt 
und daG dies dramatische Formen annehmen kann, hat die traditionelle Orien
tierung entscheidend verandert. 

Bis in die jungste Zeit hatten zwei Momente zusammengewirkt. Die alteuro
paische Philosophie und die Soziologie hatten, darin ubereinstimmend, die GeseIl
schaft als einen Sachverhalt fur sich betrachtet. Sie hatten sie als Objekt besonderer 
Theorien fur besondere Studien ausgegrenzt. Von Umwelt war nicht, oder kaum, 
die Rede. Noch heute ist zum Beispiel das, was die Soziologie unter dem Etikett 
"soziale Probleme" erforscht, auf sozial verursachte Probleme beschrankt. Die 
durch U mwelt ausgelosten Probleme finden, wenn man einmal von der sogenann
ten Desasterforschung absieht, keine Beachtung. 

Andererseits, und das ist das zweite Moment, hatte man auch die Natur fur sich 
behandelt. Man streitet heute, ob dafur christliche und stoische oder nur fruhneu
zeitlich-wissenschaftliche Motive den Ausschlag gegeben haben, und man streitet, 
ob und wie weit die dominium terrae-Doktrin der rucksichtslosen Naturnutzung 
den Weg bereitet hat. Wie dem auch sei: der okologische Zusammenhang von 
Natur und Gesellschaft wurde nicht thematisiert, und die Begriffe "Natur" und 
"Gesellschaft" forcierten die Differenz, nicht den engen, moglicherweise fatalen 
Zusammenhang. 



18 Niklas Luhmann 

Eine so alte, so tief verankerte historische Semantik laBt sich nicht in wenigen 
Jahrzehnten umstellen. Es kann deshalb kaum tiberraschen, d:ill jegliche theoreti
sche Vorbereitung auf das neuartige Thema fehlt. Die Gesellschaft selber gefahrdet 
sich selbst dadurch, daB sie auf ihre Umwelt einwirkt! Mit welchen theoretischen 
Konzepten solI das begriffen werden? U nd wie kann man einigermaBen kontrol
liert abschatzen, ob und wie man diesem Problem praktisch begegnen kann? 

Das Neue liegt nicht in der Forderung, mit der Natur pfleglich umzugehen, son
dern in der Einsicht, daB die Gesellschaft sich auf dem Umwege tiber die Natur 
selbst ruinieren kann. Wenn friiher von destruktiven Tendenzen die Rede war, 
dachte man an Streit oder man analysierte mit Hilfe des Schemas von Altruismus 
und Egoismus. Heute sind die Probleme auf diese Weise nicht mehr zu fassen. Man 
braucht nicht unsozial zu sein, urn die Gesellschaft zu ruinieren, ja vielleicht fuhrt 
man das U ngltick gerade dadurch herbei, daB man zu sozial ist. 

Es liegt auf den ersten Blick nahe zu sagen: Wenn die Gesellschaft sich selbst 
gefahrde, so solIe sie das eben lassen und notfalls die Schuldigen finden und zur 
Rechenschaft ziehen. Aber wen und weshalb? Es handelt sich zwar nicht urn 
Schrecknisse wie Sonnenfinsternisse oder Erdbeben; aber die Befurchtungen und 
die Reaktionen sind ahnlich unspezifisch. Und da die Ursachen ganz mit Recht 
in der Gesellschaft selbst gesehen werden, lautet die einfache Forderung, die 
Ursachen zu blockieren, ohne Rticksicht auf weitere Folgen. Das Umweltproblem 
wird zum Ausgangspunkt fur einen innergesellschaftlichen Konflikt. Die U mwelt 
racht sich gewissermaBen an der Gesellschaft in der Gesellschaft. 

Kein Wunder, daB es dann - nicht nur, aber auch - zu fieberhaften emotionalen 
Abwehrreaktionen kommt. Man greift zu einer Moralisierung des Problems, die 
immer auch eine Behandlung des Gegners impliziert, fordert eine neue Umwelt
ethik oder setzt auf eine BewuBtseinsveranderung der Menschen. Aber ist ein sol
ches Programm tiberhaupt einlosbar? Die Gesellschaft ist ein hochkomplex 
strukturiertes System. Hat nicht Moral notwendigerweise einen Trivialisierungs
effekt, wenn sie auf so komplexe Strukturen auftrifft? Wie kann man ernsthaft 
glauben, d:ill eine neue Moral sich in umweltadaquates Verhalten umsetzen lieBe, 
ohne ringsum mit anderen Erfordernissen zu kollidieren? Rechtsnormen haben 
nicht zuletzt den Sinn, gegen Zumutungen zu schtitzen, die andere fur verntinftig 
und fur moralisch zwingend halten. Und auch das Geld hat seit alten Zeiten seine 
geistige Uberlegenheit tiber die Moral auf vielfaltige Weise bewiesen. 

Aber wichtiger noch: kann man mit Sicherheit ausschlieBen, d:ill eine Moralisie
rung der okologischen Probleme nicht vielleicht schlimmere Folgen auslost als die 
okologischen Veranderungen selbst? Moral ist ein streitbares Prinzip, besonders in 
der Politik. Vergessen wir nicht, d:ill der Apfel, den man nicht essen sollte, das 
moralische Urteil in die Welt setzte! Er war nicht yom Baum des Lebens. 
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Vielleicht ist eine aggressive, selbstgerechte Moralisierung okologischer Pro
bleme aber nur ein Symptom fiir ein tiefliegendes Theoriedefizit. Man weiB nicht 
so recht, was moglich ist und mit welchen Folgen, und kommt dann zu der Vor
stellung, alles sei moglich, man miisse es nur wollen und etwaige Widerstande aus 
dem Weg raumen. Mein Vorschlag ist, den entgegengesetzten Weg einer Revision 
der theoretischen Grundlagen zu beschreiten. Auch das ist eine Moglichkeit, das 
Problem der okologischen Gefahrdungen ernst zu nehmen und darauf mit der 
notigen Radikalitat zu reagieren. Erst wenn theoretische Konzepte entwickelt 
sind, kann man die Strukturen einer historisch vollig neuartigen Problemlage 
erkennen. Erst wenn die paradoxe Struktur eines sich selbst gefahrdenden Systems 
und die eigentiimliche Hilflosigkeit in einer solchen Lage begriffen sind, kann man 
Mogliches und Unmogliches auseinanderdividieren und die fiir ein solches System 
rationalen Erwartungen formulieren. 

Bei allem okologischen Pessimism us: in bezug auf Theorie ist Optimismus 
angebracht. Die interdisziplinare Diskussion in Bereichen wie Evolutionstheorie, 
Systemtheorie, Kybernetik, Logik selbstreferentieller Verhaltnisse, Informations
und Kommunikationstheorie, urn nur einiges zu nennen, bietet sehr viel mehr 
Moglichkeiten, die moderne Gesellschaft zu begreifen, als gemeinhin bewuBt ist. 
Ich kann dies in einem kurzen Vortrag natiirlich nicht angemessen verdeutlichen, 
geschweige denn begriinden. Ich muB mich damit begniigen, einige Ausgangs
punkte thesenformig zu markieren, und sie sodann in einige ihrer Konsequenzen 
hinein weiter zu verfolgen. 

2. Resonanz 

Zur Abkiirzung und Vereinfachung der folgenden Darstellung ziehe ich kompli
zierte systemtheoretische VOriiberlegungen auf einen einzigen Begriff zusammen: 
auf den Begriff der Resonanz. Dieser Begriff ist interdisziplinar verwendbar - von 
der Physik bis zur Soziologie. Er besagt, daB Umweltereignisse ein System nur 
unter den besonderen Bedingungen seiner Eigenfrequenzen in Schwingungen ver
setzen konnen. Oder urn es weniger physikalisch und abstrakter auszudriicken: 
U mweltereignisse fiihren nur dann zu einer Sequenz von Reaktionen im System, 
wenn dies nach den eigentiimlichen Strukturbedingungen dieses Systems moglich 
ist. Resonanz ist also immer: beschrankte Resonanz, strukturabhangige Resonanz. 
Dabei laBt der Begriff offen, was durch Resonanz im System bewirkt wird: ob 
es zu einem sogenannten Aufschaukeln der Reaktionen kommt, die das System 
schadigen oder sogar zerstoren konnen; oder ob die Resonanz wieder abklingt 
bzw. in normale Systemprozesse iiberfiihrt werden kann. 
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Begrenzung der Resonanzfahigkeit ist gleichbedeutend mit Ausdifferenzierung 
eines Systems; denn wenn ein System nicht filtern konnte, sondern durch alle 
U mweltereignisse intern betroffen ware, ware es kein System. In anderen system
theoretischen Formulierungen spricht man auch von "Grenzerhaltung"l als pri
marer Systemfunktion oder von "order from noise"2 oder von "couplage par 
cloture"3, die keine spezifische Direktion des Systems von auBen zulaBt, sondern 
nur Irritationen und Storungen, die nach MaBgabe interner Strukturen aufgegrif
fen und normalisiert werden. Das sind begriffliche Formulierungen von hoher 
theoretischer Reichweite. Gemeinsam ist ihnen allen die Einsicht, daB nur durch 
scharfe Reduktion von U mweltkomplexitat system interne Komplexitat aufgebaut 
werden kann, die dann wiederum eine spezifische Empfindlichkeit fur Umwelt
ereignisse ermoglicht und steigert. 

Diesen systemtheoretischen Ausgangspunkt lege ich einer Analyse der okolo
gischen Problematik der modernen Gesellschaft zugrunde. Ich gehe deshalb nicht 
von der Annahme eines umfassenden Okosystems aus, das Natur und Gesellschaft 
ubergreift und sich in einem heute gestorten Gleichgewicht befindet.4 Statt dessen 
kommt es mir auf die Differenz von System und U mwelt an, und "Okologie" wird 
dann zum Terminus fur die Analyse von Zusammenhangen, fur die kein umfassen
des, nach auBen abgrenzbares System mehr angegeben werden kann. 

Die Frage lautet dann: Wie bestimmt und beschrankt die moderne Gesellschaft 
ihre Resonanz auf U mweltveranderungen und was folgt aus diesen Beschrankun
gen fur die weitere Evolution dieses Gesellschaftssystems? 

1 Vgl. z. B. TALCOTT PARSONS, The Social System, Glencoe Ill. 1951, S. 482f.; P. G. HERBST, A Theory 
of Simple Behaviour Systems, Human Relations 14 (1961), S. 71-94,193-239 (78ff.); DAVID EASTON, 
A Framework for Political Analysis, Englewood Cliffs, N.J. 1965, insb. S.14f., 60ff.; ROGER G. BAR· 
KER, Ecological Psychology: Concepts and Methods for Studying the Environment of Human 
Behavior, Stanford, Cal. 1968, insb. S. 11 ff. 

2 So HEINz VON FOERSTER, On Self-Organizing Systems and Their Environments, in: MARsHALL 

C. YOvrrs/SCOTT CAMERON (Hrsg.), Self-Organizing Systems: Proceedings of an Interdisciplinary 
Conference, Oxford 1960, S. 31-50. Vgl. auch HENRI ATLAN, Du bruit comme principe d'auto
organisation, Communications 18 (1972), S. 21-36; auch in ders., Entre Ie cristal et la fumee, Paris 
1979, S. 39ff. 

3 So FRANCISCO VARELA, L'auto-organisation: de l'apparence au mecanisme, in: PAUL DUMoucHEL! 
JEAN-PIERRE Dupuy (Hrsg.), L'auto-organisation: de la physique au politique, Paris 1983, S.147-164 
(148ff.). 

4 Anders als die vielleicht tiberwiegende Auffassung in der Okologie, die jedoch Mtihe hat, externe 
Grenzen eines Okosystems anzugeben und Systemanalyse im wesentlichen als Analyse von Gleich
gewichtszustanden oder von Variablenmodellen begreift. Dabei ist man jedoch auf problema
tische Weise gezwungen, mit einer Auswahl von Variablen und mit Annahmen tiber "near-decom
posability" (ceteris paribus) zu arbeiten und kann in der Theorie nicht darstellen, wie die wirkliche 
Welt ihre eigene Hyperkomplexitat und Unbestimmbarkeit wahrnimmt und verschluckt. 
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3. Gesellschaft als Kommunikationssystem 

Mein Ausgangspunkt ist, da6 die Gesellschaft ein soziales System ist, das hei6t: ein 
System, das aus Kommunikationen und nur aus Kommunikationen besteht. Die 
Gesellschaft besteht, mit anderen Worten, nicht aus Menschen. Sie ist nicht als eine 
Gesamtheit biologischer und psychologischer Tatsachen zu begreifen. Dies ware 
ein theoretisch unhandlicher Begriff, der auch mit dem biologischen und psycholo
gischen Wissensstand unseres J ahrhunderts kollidiert. Arsen im Blut oder Wut im 
Kopf sind als solche noch keine gesellschaftlichen Tatsachen: Sie werden erst gesell
schaftlich, wenn sie in Kommunikationen umgesetzt werden; und ob und wie das 
moglich ist, regelt das Gesellschaftssystem selbst. Die Gesellschaft mu6 Kategorisie
rungsmoglichkeiten, Sprachformen und situative Anlasse fur Kommunikation 
bereitstellen. Sie mu6 die Erwartung festigen, da6 andere eine Kommunikation 
verstehen und darauf annehmend oder ablehnend reagieren konnen; sonst bleibt 
das Arsen eine biochemische und die Wut eine psychologische T atsache, fur die es 
an gesellschaftlicher Resonanz fehlt. 

Die erste Bedingung fur Resonanz ist mithin Kommunikation, und das verweist 
auf ein hochkomplexes Netz von strukturellen Vorbedingungen. Sie wirkt au6er
ordentlich selektiv. Man denke nur daran, wie wenig wir davon wissen, was in 
unseren Korpern an chemischer und biologischer Kleinstarbeit von Minute zu 
Minute vor sich geht und wie wenige Anlasse wir, wenn wir es wu6ten, fanden, dar
uber mit anderen zu reden. Selbst Arger wird normalerweise heruntergeschluckt. 
Selbst Angst mu6 kommunikable Tatsachen prazisieren, an die sie sich anhangen, 
mit denen sie sich plausibel machen kann. 

Der nachste Schritt besteht in der Dekomposition des Gesamtsystems Gesell
schaft in verschiedene T eilsysteme, die ihre eigene Resonanzfahigkeit selbst organi
sieren. Fur die moderne Gesellschaft ist hier, beginnend im spaten Mittelalter, eine 
Strukturentscheidung von weittragender Bedeutung gefallen. Die primaren T eil
systeme der Gesellschaft sind nicht mehr auf der Basis von Familien und Wohn
gemeinschaften und auch nicht auf der Basis von Schichtung gebildet. Sie orientie
ren sich an spezifischen Funktionen, die sie fur das Gesellschaftssystem erfullen, 
also an Politik oder Wirtschaft, Wissenschaft oder Religion, Recht oder Erziehung, 
Krankenbehandlung oder Intimkommunikation, vielleicht Kunst und anderes 
mehr. 

ABe bedeutsame, folgenreiche Kommunikation wird solchen Funktionssyste
men zugeordnet. Das hei6t nicht, da6 nur funktionsspezifische Kommunikation 
moglich ist und da6 jede Kommunikation einem und nur einem Funktionssystem 
angehoren mu6. Aber wenn weittragende Folgewirkungen, rationale Kontrollier
barkeit und Anschlu6fahigkeit gesichert sein soIlen, mu6 sich eine Kommunika
tion den Strukturbedingungen der Funktionssysteme fligen, und es sind von der 
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Gesamtordnung her gesehen "Zufalle", wenn eine wissenschaftliche Entdeckung 
zugleich politisch und zugleich wirtschaftlich relevant ist, oder umgekehrt eine 
politische Entscheidung Prosperitat bedeutet oder fur Wahrheiten die Augen 
offnet. 

Dieses funktionale Arrangement unterscheidet die moderne Gesellschaft von 
ihren historischen Voriaufern, und es fUhrt die gesellschaftliche Evolution in eine 
Lage, mit der wir noch kaum Erfahrungen haben. Die gegenwanige Krisen- und 
Katastrophenstimmung bringt, auf sehr ubertriebene Weise freilich, zum Aus
druck, daB dieses Prinzip der Systemdifferenzierung nicht so problemlos ist, 
wie die Fortschrittsideologen der Modernitat yom 17. bis zum 19. Jahrhundert 
zunachst meinten. Irgendwie mussen wir lernen, mit dieser GeseHschaft zurecht
zukommen. Es ist keine andere in Sicht. Und wie man schon im 18.Jahrhundert 
zu ahnen begann, bringt ihre eigentumliche Dynamik mehr Vorteile und mehr 
Nachteile mit sich als jede friihere Gesellschaftsformation. Die Buchse der Europa 
ist, wenn man Fabeln so vermischen darf, geoffnet, und Segen wie Fluche verteilen 
sich uber die Welt. 

Fur unser konkretes Thema der okologischen Selbstgefahrdung sind vor allem 
die folgenden Konsequenzen dieser evolutionaren Strukturentscheidung wichtig: 

(1) Die funktionale Differenzierung beschrankt gerade dadurch, daB sie auf 
Funktionen abstellt, die Redundanz des Systems. Multifunktionale Einrichtun
gen, vor aHem Familien und Moralen, rocken in den zweiten Rang. Die damit ver
bundenen Sicherheiten werden abgebaut. Keines der Teilsysteme kann jetzt fur ein 
anderes einspringen. Weder kann die Politik die Probleme der Wirtschaft losen, 
noch die Wirtschaft die Probleme der Wissenschaft, noch die Wissenschaft die Pro
bleme der Religion, noch die Religion die Probleme der Erziehung und so weiter 
in allen Zwischensystembeziehungen - und dies, obwohl zugleich gilt, daB diese 
Funktionssysteme mehr voneinander abhangen als je zuvor. Aber die wechsel
seitige Abhangigkeit garantiert gerade nicht, daB diese Systeme fUreinander ein
springen, einander ersetzen oder entlasten konnten. Sie ist nur ein Ausdruck des 
erhohten struktureHen Risikos und der hohen Storanfalligkeit dieses Gesellschafts
systems. 

(2) In Kompensation dieses Verzichts auf Redundanz und Sicherheit, dieses Ver
zichts auf Mehrfachabsicherung der Funktionen, wird die Leistungsfahigkeit, die 
Lernfahigkeit und die Anpassungsfahigkeit der Funktionssysteme erhoht. Meta
phern wie "Markt" oder nDemokratie" oder Hoffnungen, die sich mit dem Prinzip 
der Konkurrenz und des Leistungsvergleichs verbinden, bringen dies etwas unbe
holfen zum Ausdruck. Der Grund des Zuwachses an Effizienz und Leistungs-
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fahigkeit und an Tempo der Anderung von Strukturen ist die funktionale Spezifi
kation - oder, wie man im 18. und 19. Jahrhundert mit einem zu engen Begriff 
sagte, die Arbeitsteilung. Hier liegt der Grund fur die gewaltigen okologischen 
Auswirkungen, vor allem von Wissenschaft, Technik und Wirtschaft. Aber liegen 
in dieser Dynamik selbst auch Grunde fur Hoffnungen auf eine bessere Kontrol
lierbarkeit der zuruckschlagenden Gefahrdungen des Gesellschaftssystems? Sie 
kannen eigentlich nur hier liegen, denn: 

(3) Diese Gesellschaft mu6 auf jede Zentralisierung ihrer Umweltbeziehungen 
verzichten. Es gibt keine Reprasentation der Einheit des Systems im System, keine 
repraesentatio identitatis, urn einen alten Terminus aufzugreifen. Kein Einzel
system kann behaupten, die Gesellschaft im ganzen durch eine Einzelfunktion zu 
vertreten. Es gibt keine Einzelfunktion, die wesentlich wichtiger ware als alle ande
reno Jedes Funktionssystem halt die eigene Funktion zwar fur wichtiger als alle 
anderen; aber ein solcher funktionaler Primat gilt eben nur fur das Funktions
system selbst und nicht fur die Gesellschaft im ganzen. Ich wei6: dem wird oft 
widersprochen - sei es durch den Marxismus im Hinblick auf Wirtschaft, sei es 
durch neuere Staatstheorien im Hinblick auf Politik. Dem liegt dann aber jeweils 
eine allzu einfach angesetzte Gesellschaftstheorie zugrunde, die einen solchen V or
rang einfach nur behauptet. Politisch gesehen fuhrt eine solche These geradewegs 
zum Totalitarismus; und selbst T otalitarismus fuhrt, als Prinzip in die Gesellschaft 
eingefuhrt, nicht zur Einheit, sondern zur Differenz von Regime und Gegnern des 
Regimes. 

Die Konsequenz aus diesen Dberlegungen ist, da6 die Resonanz des Gesell
schaftssystems auf akologische Gefahrdungen uber die einzelnen Funktions
systeme lauft und nicht zentral gesteuert werden kann. Weder eine Spitze noch ein 
Zentrum, weder eine soziale Elite noch eine Hauptstadt konnen in der Gesellschaft 
die Beziehungen zur Umwelt gegenuber allen Funktionserfordernissen vertreten. 
Vor allem: es gibt keine rein politische Lasung fur unser Problem, die allein von 
politischer Willensbildung und Durchsetzungsfahigkeit abhinge. Wenn das 
bestritten wird, ruckt gerade die Erfahrung des Details und der Machtlosigkeit der 
Politik gegenuber dem Detail das Urteil wieder zurecht. 

Diese Analyse verbietet von vornherein einfache Zugriffe und Durchgriffe, 
postulatives Aufbegehren und Aufstauen von Aggressionen gegen die, die ver
meintlich nichts oder zu wenig tun. Die Gesellschaft reagiert auf vielerlei, jeweils 
limitierte Weisen auf Umweltveranderungen, und man mu6 zunachst einmal 
sehen, wie dies geschieht, bevor man beurteilen kann, ob und wie es besser und 
wirksamer geschehen konnte. 
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4. Codierung und Programmierung 

So verschieden die einzelnen Funktionssysteme reagieren und so verschieden die 
strukturellen Bedingungen ihrer Resonanzfahigkeit festgelegt sind, eines ist allen 
voll entwickelten Funktionssystemen gemeinsam: sie prozessieren ihre Kommuni
kationen nach MaBgabe eines binaren Code, der jeweils einem und nur einem 
Funktionssystem zugeordnet ist. 1m Wissenschaftssystem geht es immer urn wahr 
oder unwahr; im Rechtssystem urn Recht oder U nrecht; im Wirtschaftssystem urn 
die Frage, wer Eigentum hat oder nicht hat, und im AnschluB daran urn zahlen 
oder nicht zahlen. Die Politik ist heute zentriert auf legalen Gebrauch staatlicher 
Autoritat zu kollektiv bindendem Entscheiden, und in bezug darauf kann man an 
der Regierung sein oder in der Opposition. Das Erziehungssystem seligiert fiir Kar
rieren (innerhalb und auBerhalb des Systems) und entscheidet deshalb dauernd 
anhand eines Selektionscodes von Lob und Tadel, besseren bzw. schlechteren Zen
suren, Versetzungen, Schuliibergangen, Abschliissen. 1m Religionssystem geht es 
heute wohl kaum noch urn den moralischen Code von Heil und Verdammnis 
(schon Matthaus 25, 31ff. sah in dieser Hinsicht ja Arger und 0berraschungen 
voraus), sondern urn den Code von Immanenz und Transzendenz. Funktions
systeme konnen Informationen nur prozessieren, wenn sie einen Bezug zu solchen 
Dualen gewinnen konnen, und iiber den binaren Code, der benutzt wird, entschei
det sich die Zugehorigkeit zu dem einen und nicht zu einem anderen Funktions
system. 

Das hat sehr wichtige Konsequenzen, an denen man sowohl Ahnlichkeit als 
auch Unterschiedlichkeit der Funktionssysteme ablesen kann. Alle Codes haben 
eine binare Struktur, so daB pragnant erkennbar wird, daB die Zuordnung zum 
einen Wert die Zuordnung zum anderen Wert negiert. Was Recht ist, kann nicht 
Unrecht sein - so jedenfalls nach der Auffassung des Rechtssystems. Zugleich 
operieren diese Codes unter der Pramisse des ausgeschlossenen Dritten. Die Diffe
renz von Recht und Unrecht darf nicht, wie in der Literatur iiber »Staatsrason", 
durch Erwagungen des groBeren Nutzens oder der politischen Opportunitat relati
viert werden. In der Figur des ausgeschlossenen Dritten ist zugleich gegenwanig, 
daB die Funktionssysteme nicht interpenetrieren und nicht rureinander einsprin
gen konnen. Statt dessen ergeben sich Paradoxien, wie man seit Epimenides weiB, 
die jedoch im System selbst abgedunkelt und ignoriert werden konnen. 

Die wohl wichtigste Folge der Ausdifferenzierung von Funktionssystemen 
unter spezifischen Codes ist jedoch, daB die Vorstellungen iiber richtiges Verhalten 
dadurch mediatisiert werden. Codewerte wie Wahrheit oder Eigentum, legitime 
politische Macht oder Recht, Schonheit oder gute Zensuren sind nicht zugleich 
Kriterien des Richtigen (denn auch der Gegenwert muB ja richtig zugeteilt wer
den). Man muB deshalb zwischen Codierung und Programmierung eines Systems 
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unterscheiden. Programme sind Strukturen, die es ermoglichen, richtiges und 
unrichtiges Coder brauchbares und unbrauchbares) Verhalten zu unterscheiden
zum Beispiel Theorien im Bereich der Wissenschaft; Gesetze und Vert rage im 
Bereich des Rechts; individuelle Kunstwerke im Bereich der Kunst; Investitionen 
in Produktionsunternehmen im Bereich der Wirtschaft. Erst anhand von Pro
grammen kann man in den Funktionssystemen sinnvoll kommunizieren. Die 
Codes selbst sind zugleich tautologisch und paradox. Nach ihnen ist alles und 
nichts moglich, und sie bediirfen eben deshalb der Erganzung durch Programme, 
die die Codes enttautologisieren und entparadoxieren. Diese Programme werden 
aber auf den Kontext je eines spezifischen Codes spezialisiert. Sie verlieren den 
kosmologischen und moralischen Riickhalt, den sie im vorneuzeitlichcn Denken 
hatten. Sie kulminieren nicht langer in gro6en Perfektionsideen wie die Transzen
dentalien des Einen, des Wahren, des Guten. Sie dienen sehr spezifisch und genau 
der Zuteilung des positiven bzw. negativen Wertes des jeweiligen Code. 

Mehr als alles andere scheint diese Differenzierung und Rekombination von 
Codierung und Programmierung das Ende der alteuropaischen Ideenwelt bewirkt 
zu haben und eine neue Semantik zu erfordern, die wir nur recht bruchstiickhaft 
entwickelt haben und in der wir uns, einstweilen jedenfalls, gar nicht recht wohl 
fiihlen. Alles mu6 neu gedacht werden - und zwar nicht mehr im Ausgang von Ein
heit, sondern im Ausgang von Differenz. 

Stellen wir zusatzlich zum Prinzip der funktionalen Differenzierung jetzt diese 
neuartige Strukturentwicklung innerhalb der Funktionssysteme mit in Rechnung, 
dann wird einiges von den Schwierigkeiten beim Prozessieren von okologischen 
Informationen erkennbar: Die Codes sind nicht nur von Funktionssystem zu 
Funktionssystem verschieden, sie sind au6erdem auch auf Programmierungen 
angewiesen, die relativ kurzfristig, im Rahmen von Abschreibungsfristen, von 
Fristen fiir politische Wahlen oder von Moderhythmen, wechseln konnen, ohne 
da6 eine Koordination zwischen den Funktionssystemen moglich ware. Mal sind 
es Preise, die den Engpa6 bilden, mal Wahlstimmenkalkiile, mal bestehende 
Gesetze oder Vertrage, mal theoretisch fixierbares Nichtwissen. Eine Reflexions
formel "der" Gesellschaft im Verhaltnis zu "der" Umwelt ist nicht in Sicht; und 
gabe es sie, mii6te sie auf jede Prazision, auf jede operative Anschlu6fahigkeit, auf 
jede Ergiebigkeit verzichten. Die Beweglichkeit, die wir fiir das Austauschen von 
Regierung und Opposition, fiir das Verschieben von Kapitalien, fiir einen Para
digmawechsel in der Wissenschaft oder fiir laufende Neuregulierung des positiven 
Rechts gewonnen haben, ist abhangig von vorgangigen Reduktionen; und das Aus
ma6 solcher Strukturanderungen ist abhangig davon, da6 Funktionsperspektiven 
isoliert werden konnen und anderes in der gesellschaftlichen U mwelt des Systems 
provisorisch konstant bleibt. 
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5. Rechtliche Regulierung 

Die bisherigen Analysen muBten eine ungewohnlich hohe Abstraktionslage ein-
. halten. Ich konnte und wollte Ihnen das nicht ersparen, denn nur so kann man eini
germaBen adaquat die Blickrichtung auf die Gesellschaft im ganzen beibehalten 
und zugleich iiber ein differenziertes System sprechen. Ich mochte nun aber eines 
dieser Funktionssysteme fur eine exemplarische Analyse herausgreifen, und zwar 
das Rechtssystem. Ich hoffe, daB damit etwas deutlicher wird, wie okologische 
Impulse in die Funktionssysteme einsickern und dort die merkwiirdigsten Blasen 
treiben. 

Natiirlich kann man das Rechtssystem, kausal gesehen, nicht isoliert betrachten. 
Interdependenzen liegen auf der Hand, zumal ja die anderen Funktionsbereiche als 
innergesellschaftliche U mwelt des Rechtssystems auf dieses einwirken. Es geniigt, 
daran zu erinnern, daB Kernkraftwerke nur deshalb wirtschaftlich eingefuhrt wer
den konnten, weil es politisch erreichbarwar, eine rechtliche Haftungsbeschrankung 
fiir Unfallschaden vorzusehen. Und trotzdem kommuniziert das Rechtssystem 
ausschlieBlich unter dem eigenen Code und weist wirtschaftliche und politische 
Argumente, die sich nicht juristisch formulieren lassen, abo Das ist, historisch und 
vergleichend gesehen, eine Anomalie. Normalerweise ist ein Rechtssystem kor
rupt, das heiBt un mittel bar zuganglich fur die Interessen der Reichen und Machti
gen, weil es anderenfalls gar nicht gesellschaftlich integriert werden konnte. 

Bereits seit einer Reihe von Jahren kann man beobachten, daB und wie Umwelt
probleme in das Recht eindringen. Die Maschinerie des U msetzens von nicht
juristischen in juristische Probleme lauft bereits auf vollen T ouren und bietet daher 
besonders giinstige Beobachtungsmoglichkeiten. 

Zunachst und vor allem: das Recht kann nur anhand des vorhandenen Rechts 
Neuerungen aufnehmen. Es geht nicht urn Neuland, das erstmals mit einem Netz 
von Normen zu iiberziehen ware, sondern urn Polizeirecht, Gewerberecht, Raum
ordnungsrecht, Abgabenrecht und immer wieder: Verfassungsrecht. Jede Neue
rung muB ihre AnschluBfahigkeit im System sichern, sonst wiirde sie technisch 
nicht funktionieren bzw. unvorhersehbare Effekte auslosen. Wiirde man, wie in 
Briissel geplant, eine allgemeine »Umweltvertraglichkeitspriifung" einfuhren, 
wiirden die Juristen dafur rasch die Bezeichnung UVP bereitstellen; aber urn 
genauer zu wissen, ob und was diese Neuerung bedeutet, miiBten sie durchpriifen, 
was im Hinblick darauf konkret geandert oder auch neu benannt werden muB, 
kann oder auch nicht kann. 

Es ist deshalb zu erwarten, daB das Einbringen von Umweltperspektiven ins 
Recht eine Springflut von Neunormierungen auslosen wird. Was sich in der politi
schen Programmatik gut nebeneinanderstellen laBt, wird sich in der Praxis als 
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Widerspruch erweisen: Man fordert Entrechtlichung, Vereinfachung, Straffung 
des Rechts und betreibt aus ebenso guten Grunden das Gegenteil. 

Dies ist aber noch nicht das Hauptproblem. Das Recht ist, von seiner Funktion 
her, eine Regulierung sozialer Verhaltnisse. Umweltprobleme haben gerade diese 
Qualitat zunachst nicht. Es sind psychische, chemische, biologische Fakten und 
deren Interdependenzen. Die Typik juristischer Problemwahrnehmung - etwa das 
Schema "Freiheit versus Zwang" oder "Erlaubnis und Verbot" - ist darauf nicht 
eingestellt. Mein allgemeiner Eindruck ist, und das kann man an schon sichtbaren 
Entwicklungen belegen, da6 infolgedessen die Willkurkomponente in den recht
lichen Regelungen zunimmt. Es mussen kunstliche Schwellen und Fristen defi
niert werden. Es mussen Me6einheiten bestimmt werden. Es mu6 vor allem eine 
Einstellung zu Risiken fixiert werden, fur die es keine Berechnungssicherheiten 
und auch keine sozial konsentierte Risikotoleranz gibt. Da werden Kinderpyjamas 
angeboten mit einem hohen Ma6 an Feuerbestandigkeit, bei denen jedoch nicht 
mit letzter Sicherheit ausgeschlossen werden kann, da6 sie krebserregend wirken. 
Eine typische Struktur: ein gewisser, nicht zu vernachlassigender Vorteil mit einer 
ext rem geringen Wahrscheinlichkeit katastrophaler Folgen. Auf welche Rechts
prinzipien solI das Recht sich hier stutzen? 

Gerade dort, wo es urn N atur geht, funktioniert das N aturrecht nicht. U nd auch 
Konsens, eine Art mobiles Ersatznaturrecht, ist nicht erreichbar. Man wei6 heute, 
da6 bei sehr unwahrscheinlichen Ereignissen die Einschatzung der Wahrschein
lichkeit sehr subjektiv wird, so da6 rechtliche Festlegungen als Willkur empfunden 
werden. Die sozialwissenschaftliche Risikoforschung kann au6erdem sagen, da6 
Risikoneigung sehr stark streut und durch die Regulierung selbst verandert wird. 
Die Menschen rasen uber die Autobahnen und kaufen Aktien, Fullen ihre Lungen 
mit Rauch, gehen Ehen ein, amusieren sich in Spiellokalen oder als Hell's Angels: 
Wenn ihnen aber ein Risiko zugemutet wird, wenn uber ihre Kopfe hinweg Flug
zeuge landen oder in der Nahe eine chemische Fabrik errichtet wird, protestieren 
sie oder versuchen zumindest, ihre Risikobereitschaft so teuer wie moglich zu 
verkaufen. 

Solche Probleme hat es in gewissem Umfange immer schon gegeben, aber im 
U mweltrecht nimmt dieser Willkuranteil der Regulierungen zu. GewiB: der Jurist 
kann alle ihm vorgelegten Fragen entscheiden. Die Frage ist, ob er sie auf spezifisch 
juristische Weise entscheiden kann, ob er argumentativ uberzeugen kann, oder ob 
er sich einfach auf eine politisch vorgegebene Regulierung berufen wird. Das 
wiederum wiirde hei6en, da6 das Recht nicht mehr, wie wir es in unserer rechts
staatlichen Tradition gewohnt sind, eine Entlastungsfunktion fur Politik erfullen 
kann, sondern im Gegenteil: durch seine Detailliertheit zu lauter Miniproblemen 
fuhrt, die politisch entschieden und neu entschieden werden mussen. 
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6. Zu wenig und zu viel Resonanz 

Dies Ergebnis sollte uns eigentlich nicht sonderlich iiberraschen. Es liegt genau 
auf den Linien, die man in der Abstraktionslage der Systemtheorie als typisch und 
als normal ausmachen kann. Begriffe wie Ausdifferenzierung und Grenzerhaltung, 
Resonanz, order from noise, couplage par cloture signalisieren ja, daB mit eng 
begrenzten und weithin inadaquaten Reaktionen auf Umweltveranderungen zu 
rechnen ist. Evolution ist entgegen einer verbreiteten Meinung nicht auf Anpas
sung an eine vorgegebene Umwelt angewiesen. Schon lebende Systeme und erst 
recht Gesellschaften konnen in hohem MaBe unangepaBt evoluieren, sofern sie 
nur ihre Reproduktion fortsetzen konnen. 1nsofern darf es nicht iiberraschen, daB 
die Analyse nicht zu Antworten, geschweige denn zu praktischen RatschHigen 
geruhrt hat, die dem Format der Probleme entsprechen. Es ist nicht sicher, daB es 
so weitergeht wie bisher; aber viel anders und vor allem schnell anders kann es nur 
durch Veranderungen werden, die man gemeinhin als Katastrophe beschreibt. 

1st cfas eine entmutigende Theorie? Das wird davon abhangen, welche Erwartun
gen man rur sinnvoll und rur realistisch halt. Man kann darauf zufrieden oder, was 
wahrscheinlicher ist, enttauscht reagieren. Wichtiger ist es mir, am SchluB noch 
zwei Warnsignale zu setzen, die sich unmittelbar aus dem Befund eng begrenzter 
Resonanzfahigkeit ergeben. 

Vor allem muB man beachten, daB rur jedes Funktionssystem in der Gesellschaft 
auch die Gesellschaft im iibrigen Umwelt ist. Dabei gibt es keine Garantie, auch 
keine gesamtgesellschaftliche Garantie, rur - sagen wir - "maBvolle Verhaltnisse". 
Vielmehr konnen relativ belanglose Veranderungen in einem System iiberpropor
tionale Veranderungen in anderen Systemen auslosen, oder umgekehrt: wichtige 
Veranderungen eines Systems von anderen glatt absorbiert werden. Der politische 
Effekt der Flickzahlungen steht in keinem Verhaltnis zu ihrem okonomischen 
Wert. Der wisssenschaftliche Beweiswert der Aufsprengung von Atomkernen ist 
eine Sache, die militarische und okonomische Nutzung dieser Moglichkeit eine 
andere. Die Ausgliederung des Arbeitskampfrechts aus dem normalen Rechtsge
ruge kann wirtschaftlich immensen Schaden stiften, und ist vielleicht nur deshalb 
angebracht, weil dies politisch ein zu heiBes Eisen ware. Diese Beispiele mogen 
geniigen, um zu zeigen, daB und wie kleine Ausloser, die das auslosende System 
kaum verandern, enorme Wirkungen in anderen Systemen haben konnen. Mit 
Modellen, die nur lineare und in ihren U rsachen kontrollierbare Kausalitaten vor
sehen, sind solche Verhaltnisse nicht zu beschreiben. Dberraschungen dieser Art 
werden normal, sobald die Gesellschaft sich auf funktionale Differenzierung und 
auf selbstreferentielle, autonome, dynamische Funktionssysteme umstellt. 

Es gibt in dieser Ordnung deshalb nicht nur zu wenig Resonanz, es kann auch zu 
viel Resonanz geben. Die Art, wie ein System auf U mweltveranderungen reagiert, 
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kann in diesem System unproblematisch bleiben (und gerade die unproblemati
schen Losungen werden ja bevorzugt gewahlt), kann aber in anderen Systemen 
nicht mehr zu verkraftende Storungen auslosen. Die Katastrophe muB nicht dort 
eintreten, wo der primare Umweltkontakt liegt, sie kann auch durch Problemver
schiebung zustandekommen. Vor allem das politische System bietet sich heute als 
Problemverteiler an. Wenn das politische System es sich leicht macht, das heiBt 
politisch konsensfahige Losungen sucht, kann damit nicht ausgeschlossen werden, 
daBlangfristig dadurch in anderen Systemen erhebliche Strukturanderungen und 
FunktionseinbuBen auflaufen. Das Beispiel des Rechtssystems sollte auch dies zei
gen. Angesichts der Typik funktionaler Differenzierung, also angesichts der Tat
sache hochkomplexer, sich verstarkender oder abschwachender, zentral nicht kon
trollierbarer Kausalitaten ist eine soIehe Entwicklung auf lange Sicht gesehen sogar 
wahrscheinlich. Und zumindest dies kann man wissen, wenngleich wissenschaft
liches Wissen dieser Art vermutlich zu denjenigen Kausalitaten gehort, die in ande
ren Funktionssystemen als Storungen auftreten und rasch absorbiert werden. 

7. Die Rhetorik der Angst und ihre Moral 

Eine zweite Warntiberlegung geht davon aus, daB kommunikative Systeme 
selbstreferentielle Systeme sind. Sie kommunizieren immer auch tiber Kommuni
kation. Es kann dann nicht ausbleiben, daB auch tiber okologische Probleme kom
muniziert wird; und nicht nur tiber diese Probleme selbst, sondern auch dartiber, 
wie, und wie unzulanglich, sie im Kommunikationssystem der Gesellschaft behan
delt werden. Alles, was geschieht und was nicht geschieht, wird beobachtet und 
kommentiert. Alle Planung findet im System und unter Beobachtung durch andere 
Einheiten des Systems statt. Es gibt also nicht nur die Filtersequenzen der Funk
tionssysteme, ihrer Codes und ihrer Programme mit all ihren Details; sondern es 
gibt auch eine Kommunikation tiber diese Kommunikation und dartiber, daB die 
in Aussicht genommenen MaBnahmen nicht ausreichen. 

Die durch Funktionssysteme organisierte, an Preisen und Rechtsnormen, politi
schen Wahlen oder wissenschaftlichen Theorien orientierte Kommunikation ist 
also nicht die einzige Kommunikation. Man kann sie als dominante Kommunika
tion bezeichnen; aber gerade die Tatsache, daB sie vorkommt und die Szene 
beherrscht, ermoglicht auch die Kommunikation der Unzufriedenheit mit dieser 
Kommunikation. Die Gesellschaft erzeugt einerseits effiziente Kommunikation 
und andererseits Unzufriedenheit mit eben dieser Kommunikation. Ihre Selbstbe
schreibung enthalt ein Moment des Lamentierens - gerade weil so viel und so 
wenig moglich ist. 
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Ich meine nicht nur die breit flieBende Kalamitatenliteratur und die Ungliicks
presse jeden Morgen. Ich sehe hier vielmehr einen DaueranlaB fur die Entstehung 
von Protestbewegungen mit hoher Plausibilitat ihrer Ziele. Diese Bewegungen ent
stehen aus berechtigten, oder jedenfalls verstandlichen Enttauschungen. Die Grii
nen haben also vollig recht, man kann ihnen nur nicht zuhoren. Ihre Ziele lassen 
sich nicht, oder nur auf dem iiblichen Weg des st6renden Rauschens, in die Kom
munikation der Funktionssysteme iiberfiihren. 

Auch dies ist ein genaues Korrelat der Strukturen eines funktional differenzier
ten Gesellschaftssystems. Ein solches System ist unfahig, die Einheit des Systems 
im System selbst zu reprasentieren, da die Einheit selbst keine Funktion ist. Es gibt 
daher auch keine privilegierten Positionen, von denen aus Normen oder Perfek
tionsvorstellungen mit Verbindlichkeit fur aIle Funktionssysteme kommuniziert 
werden k6nnten. Ais Ersatz dafUr scheint sich die Kommunikation von Angst anzu
bieten. Die Kommunikation von Angst hat den Vorzug, immer authentisch zu sein 
(denn man kann niemandem, der sagt, daB er Angst habe, bestreiten, daB dies so 
sei). Sie kann sich anhand okologischer Themen zugleich als Angst fur andere, als 
stellvertretende Angst darstellen und so moralische Anspriiche erheben. Und 
Angst ermoglicht Unterscheidungen, also Schematisierungen anhand der Frage, 
ob etwas die Angst vermehrt oder vermindert. 

Die Rhetorik der Angst bietet eine Position, von der aus man die Funktions
systeme in ihrer Resonanzfahigkeit, in ihrer Fahigkeit und in ihrer Unfahigkeit, 
beobachten kann. Wahlt man diese Position, befindet man sich innerhalb der 
Gesellschaft und doch auBerhalb der Funktionssysteme. Zugleich ist Angstmoral 
ein funktionales Aquivalent zur Prinzipienmoral. Sie bietet einen Ersatz an, wenn 
normative Prinzipien nicht mehr iiberzeugend kommuniziert werden k6nnen. 
Wahrend man im Schema von Norm und Abweichung sich einfach an die Norm 
halten muB, urn angstfrei, zum Beispiel seelenheilssicher, leben zu k6nnen, wird 
fur die Angstmoral die Angst selbst zum Prinzip der Unterscheidung von Anhan
gern und Gegnern. 

Die Differenz von dominanter (funktionsbezogener) und protestierender 
(angstbezogener) Kommunikation erklan auch die eingangs erwahnte Tendenz 
zur Moralisierung und Emotionalisierung der 6kologischen Themen. Sie geh6rt 
zur Struktur unseres Gesellschaftssystems ebenso wie die funktionale Differenzie
rung selbst, und sie reproduziert sich iiber das selbstreferentielle Kommunizieren 
iiber Kommunikation. Die Ausl6ser sozialer Bewegungen sind nicht einfach 
Strukturdefizite in der herrschenden Ordnung oder mangelnde Beriicksichtigung 
sozialer Interessen. Sie liegen viel tiefer darin, daB jede Kommunikation die Kon
tingenz der Kommunikation zum Ausdruck bringt und dem Widerspruch eine 
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Chance und eine Form gibt. "Jedes ausgesprochene Wort erregt den Gegensinn", 
heiBt es in Ottiliens Tagebuche5• 

Die Funktionssysteme sind der Angstrhetorik und ihrer Moral wehrlos ausge
setzt. Angst kann politisch nicht verboten werden, das wuBte schon Shaftesbury;6 
Angst kann rechtlich nicht reguliert und wissenschaftlich nicht widerlegt werden. 
Wirtschaftlich gibt sie sich unverkauflich und aus dem Erziehungssystem wird 
berichtet, daB gute Schulleistungen die Unsicherheit der Selbstbewertung und die 
Leistungsangst eher steigern als mindern.7 Die Funktionssysteme konnen und wer
den sich durch geringe Resonanz wehren. Das deutet daraufhin, daB wir einst
weilen mit dieser Dualitat von Angstkommunikation und Funktionskommunika
tion werden leben mussen. 

Beklagenswert bleibt, daB die Theorien, mit denen diese neuen sozialen Be
wegungen sich selbst begrunden, oft so billig und unzulanglich ausfallen. Man 
denke nur an die Naivitat der Kritik "des Kapitals" oder "der Herrschaft". Ich 
weigere mich zu glauben, daB ein starkes Engagement sich durch Durftigkeit des 
Denkens ausweisen muB. Dies ist aber nicht zuletzt auch ein genaues Gegenstuck 
zur UnzuIanglichkeit der offiziellen Gesellschaftstheorie. Das muB nicht so blei
ben. So wenig ein allgemeiner V ortrag wie dieser zu ausgewogenen praktischen 
Vorschlagen fuhren kann: auf der Ebene der Gesellschaftstheorie bin ich sicher: 
Wir konnen es besser machen. 

5 JOHANN WOLFGANG GOETHE, Die Wahlverwandtschaften, zit. nach Goethes Werken (hrsg. von 
LUDWIG GEIGER), 6. Aufl., Berlin 1793, Bd. 5, S. 500. 

6 Vgl. ANTHONY, EARL OF SHAFTESBURY, Characteristicks of Men, Manners, Opinions, Times, 2. Aufl., 
0.0.1714, Nachdruck Farnborough Hams., UK 1968, Bd. I, S.16. 

7 Freilich ist der Effekt, statistisch gesehen, nicht sehr groB. Vgl. HELMUT FEND, Selbstbezogene Kogni
tionen und institutionelle Bewertungsprozesse im Bildungswesen: Verschonen schulische Bewer
tungsprozesse den "Kern der Personlichkeit"?, Zeitschrift fur Sozialisationsforschung und Erzie
hungssoziologie 4 (1984), S. 251-270. 
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frankischer Zeit 

Nordchina am Vorabend der rnongolischen Eroberungen: Wirtschaft und 

Gesellschaft unter der Chin-Dynastie (1115-1234) 

Zur Entstehung und Eigenart der Nordgrenzen Roms 

Sinn und Funktion des Mythos in der griechischen und der romischen 

Diehtung 

Le Papyrus Revenue Laws -

Tradition grecque et Adaptation hellenistique 



232 Niklas Luhmann, Bielefeld 
233 Louis Reekmam, Leuven 
234 Josef Pieper, Munster 
235 Walther Heissig, Bonn 
236 Alf Onneifor>, Kiiln 
237 Walther Heissig, Bonn 
238 GUnther Stiik!, Kiiln 

239 WJhelm Weber, Munster 
240 Giovanni Nencioni. Florenz 
241 Amo Esch, Bonn 
242 Otto POggeIer, Bochum 

Heinz Breuer. Bonn 
243 Klaus Stern, Kiiln 
244 Klaus W. NiemOller, Munster 
245 Jurgen Untermann, Kiiln 
246 Clemens Menze, Kiiln 
247 Helmut Scbelsky, Munster 
248 Ulrich Scheuner, Bonn 
249 GeoTg KAuffmann, Munster 
250 Rudolf K4sse~ Kiiln 
251 Hans Schadewald4 DUsseldorf 

252 Walter Hinck, Kiiln 

253 Heinz Gollwitzer, Munster 

254 Martin Honecker, Bonn 

255 Paul Mika4 DUsseldorf 
256 Ernst Dassmann, Bonn 
257 Reinhold Merkelbach, Kiiln 
258 Bruno Lewin, Bochum 
259 Boris Meissner, Kiiln 
260 Hans·Rudolf Schwyzer, Zurich 
261 Eugen Ewig, Bonn 
262 A rmin Kaufmann, Bonn 
263 Gerard Verbeke, Leuven 
264 Roger Goepper, Kiiln 
265 Paul Mika4 DUsseldorf 
266 Gerhard Kege~ Kiiln 

267 Hans Rothe. Bonn 

268 Paul Mika4 DUsseldorf 

269 Andreas Kraus, Munchen 
270 Gerhard Ebeling, ZUrich 
271 Theodor Schieder, Kiiln 
272 J. Nicolas Coldstream, London 
273 Walter Hinck, Kiiln 

274 Erich Meuthen, Kiiln 
275 Hansjakob Seiler, Kiiln 
276 Gustav Adolf Lehmann, Koln 

277 Andreas Hiligruber, KOln 

278 Niklas Luhmann, Biekfe/d 

279 Joseph Ratzinger, Rom 

Organisation uDd Entscheidung 
Die Situation dec Katakombenforschung in Rom 
Was heiBt Interpretation? 
Die Zeit des letzten mongolischen Groflkhans Ligdan (1604-1634) 

Die Verfasserschaft des Waltharius-Epos aus sprachlicher Sicht 
Die mongolischen Heldenepen - Stroktur uod Motive 
Osteuropa - Geschichte und Politik 
Jahresfeier am 23. Mai 1979 
Geld, Glaube, Gesellschaft 
Lessicografia e Letteratura Italiana 
Zur Situation dec zeitgenossischen englischen L yrik 
Fragen der Forschungspolitik 

Verfassungsgerichtsbarkeit zwischen Recht uDd Politik 
Der sprachhafte Charakter der Musik 
Triimmersprachen zwischen Grammatik uDd Geschichte 

Leibniz und die neuhumanistische Theorie der Bildung des Menschen 
Die juridische Rationalitiit 
Der Beitrag der deutschen Romantik zur politischen Theorie 
Zum Verhaltnis von Bild und Text in der Renaissance 

Dichtkunst und Versifikation bei den Griechen 
ldiosynkrasie, Anaphylaxie, Allergie, Atopie -
Ein Beitrag zur Geschichte der Dberempfindlichkeitskrankheiten 
Haben wir heute vier deutsche Literaturen oder eine? Pliidoyer in einer 

Streitfrage 
Jahresfeier am 13. Mai 1981 
Voriiberlegungen zu einer Geschichte des politischen Protestantismus nach 

dem konfessionellen Zeitalter 
E vangelische Theologie vor dem Staatsproblem 

Rechtsprobleme der Schliisselgewalt 
Paulus in friihchristlicher Frommigkeit und Kunst 
Weihegrade und Seelenlehre der Mithrasmysterien 
Sprachbetrachtung und Sprachwissenschaft im vormodernen Japan 

Das Verhaltnis von Partei und Staat im Sowjetsystem 
Ammonios Sakkas, der Lehrer Plotins 

Die Merowinger und das Imperium 
Die Aufgabe des Strafrechts 
Avicenna, Grundleger einer neuen Metaphysik 
Das Kultbild im Ritus des esoterischen Buddhismus Japans 
Zur Diskussion urn die Lehre vom Vorrang der effektiven Staatsangehorigkeit 

Haftung fur Zufugung seelischer Schmerzen 
J ahresfeier am 1 L Mai 1983 
Religion und Kultur in den Regionen des russischen Reiches im 18. Jahr. 

hundert 
Doppe1besetzung oder Ehrentitulatur - Zur Stellung des westgotisch-ariani· 

schen Episkopates nach der Konversion von 587/89 
Die Acta Paris WestphaJicoe 
Lehre und Leben in Luthers Theologie 
Ober den Beinamen .der GroBe" - Reflexionen tiber historische GroBe 

The Formation of the Greek Poli" Aristotle and Archaeology 
Das Gedicht als Spiegel der Dichter. Zur Geschichte des deutschen poetolo

gischen Gedichts 
Das Basler Konzil als Forschungsproblem der europiiischen Geschichte 

Sprache und Gegenstand 
Die mykenisch-friihgriechische Welt und der ostliche Minelmeerraum in der 

Zeit der .Seevolker"-Invasionen urn 1200 v. ehr. 

Dec Zusammenbruch im Osten 1944/45 als Problem der deutschen National· 
geschichte und dec europiiischen Geschichte 

Kann die moderne Gesellschaft sich auf okologische Gefahrdungen ein· 
stellen? 

Jahresfeier am 15. Mai 1985 
Politik und Erl&ung. Zum Verhaltnis von Glaube, Rationalitat und Irrationa

lem in dec sogenannten Theologie dec Befreiung 



Band NT. 

37 Ulrich Eisenhardt, Bonn 

38 Max Braubach, Bonn 

39 Henning Bock (BeaTb.), Berlin 
40 Geo Widengren, Uppsala 
41 Albrecht Dible, K6ln 
42 Frank Reuter, Erlangen 

43 Otto Eiftfeldt, Halle, und 
KaTI Heinrich Rengstoif, Munster (Hrsg.) 

44 Reiner Haussherr, Bonn 

45 Gerd Kleinheyer, Regensburg 

46 Heinrich Lausberg, Munster 
47 Jochen Schroder, Bonn 

48 Gunther St6k~ K6ln 
49 Michael Weiers, Bonn 
50 Walther Heissig (HTSg.), Bonn 
51 Thea Buyken, K6ln 
52 J6rg-Ulrich Fechner, Bochum 

53 Johann SchwaTtzkop/J (Red.), Bochum 
54 Richard Glasser, Neustadt a. d. Weinstr. 

55 ElmaT £de~ Bonn 

56 Harald 'VOn Petrikovits, Borin 
57 Harm P. Westermann u. a., Bielefeld 

58 Herbert Hesmer, Bonn 

59 Michael Weiers, Bonn 
60 Reiner Haussherr, Bonn 

61 Heinrich Lausberg, Munster 
62 Michael Weiers, Bonn 
63 Werner H Hauss, Munster 

Robert W Wisder, Chicago, 
Rolf Lehmann, Munster 

64 Heinrich Lausberg, Munster 

65 Nikolaus Himmelmann, Bonn 

66 ElmaT £de~ Bonn 

67 ElmaT £de~ Bonn 
68 Woijgang EhrhaTdt, Athen 

69 Walther Heissig, Bonn 

70 Werner H Hauss, Munster 

Robert W Wissler, Chicago 
71 ElmaT £del, Bonn 

72 (Sammelhand) 

ABHANDLUNGEN 

Die weltliche Gerichtsbarkeit der Offizialate in Ka1n, Bonn und Werl im 
18. Jahrhundert 

Bonner Professoren und Studenten in den Revolutionsjahren 1848/49 
Adolf von Hildebrand, Gesammelte Schriften zur Kunst 
Der Feudalismus im alten Iran 
Homer·Probleme 
FunkmeB. Die Entwicklung und der Einsatz des RADAR-Verfahrens in 
Deutschland bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges 
Briefwechsel zwischen Franz Delitzsch und Wolf Wilhelm Graf Baudissin 
1866--1890 

Michelangelos Kruzifixus fUr Vittoria Colonna. Bemerkungen zu Ikono
graphie und theologischer Deutung 
Zur Rechtsgestalt von AkkusationsprozeB und peinlicher Frage im fruhen 
17. Jahrhunden. Ein Regensburger AnklageprozeB vor dem Reichshofrat. 
Anhang: Der Statt Regenspurg Peinliche Gerichtsordnung 
Das Sonett Les Grenades von Paul Valery 
Internationale Zustandigkeit. Entwurf eines Systems von Zustandigkeits~ 

interessen im zwischenstaatlichen Privatverfahrensrecht aufgrund rechtshisto
rischer, rechtsvergleichender und rechtspolitischer Betrachtungen 
Testament und Siegel Ivans N. 
Die Sprache der Moghol der Provinz Herat in Afghanistan 
Schriftliche Quellen in Mogoli. 1. Teil: Texte in Faksimile 
Die Constitutionen von Melfi und das Jus Francorum 
Erfahrene und erfundene Landschaft. Aurelio de'Giorgi Bertolas Deutschland
bild und die BegrUndung der Rheinromantik 
Symposium ,Mechanoreception' 
Uber den Begriff des Oberflachlichen in der Romania 
Die Felsgrabernekropole der Qubbet el Hawa bei Assuan. 
II. Abteilung: Die althieratischen Topfaufschriften aus den Grabungsjahren 
1972 und 1973 

Die Innenbauten romischer Legionslager wwend der Prinzipatszeit 
Einstufige Juristenausbildung. Kolloquium tiber die Entwicklung und Erpro
bung des Modells im Land Nordshein-Westfalen 

Leben und Werk von Dietrich Brandis (1824-1907) - Begriinder der tropischen 

Forstwinschaft. Forderer der forstlichen Entwicklung in den USA. Botaniker 
undOkologe 

Schriftliche Quellen in Mogoli, 2. T eil: Bearbeitung der T exte 

Rembrandts Jacobssegen 

Uberlegungen zur Deutung des Gemaldes in der Kasselec Galerie 
Der Hymnus )Ave maris stellal 
Schriftliche Quellen in Mogoli, 3. Teil: Poesie der Mogholen 

International Symposium 'State of Prevention and Therapy in Human 
Aneriosclerosis and in Animal Models' 

Der Hymnus )Veni Creator Spiritus. 
Uber Hinen-Genre in der antiken Kunst 
Die Felsgrabecnekropole der Qubbet el Hawa bei Assuan. 
Palaographie der althieratischen GefaEaufschriften aus den Grabungs;ahren 
1960 bis 1973 

Hieroglyphische Inschriften des Alten Reiches 
Das Akademische Kunstmuseum der Universitat Bonn unter der Direktion von 
Friedsich Gottlieb Welcker und Octo Jahn 

Geser-Studien. Untersuchungen zu den Erzahlstoffen in den "neuen" Kapiteln 
des mongolischen Geser-Zyklus 
Second MUnster International Arteriosclerosis Symposium: Clinical Implica
tions of Recent Research Results in Aneriosclerosis 
Die Inschriften dec Grabfronten der Siut-Graber in Mittelagypten aus der 
Herakleopolitenzeit 
Studien zur Ethnogenese 



SonJerreihe 

PAPYROLOGICA COLONIENSIA 

Vol.I 

Aloys J(J,~ KOln 

Vol.II 

Erich Liidtkckens, Wunhurg, 

P. Angelicus Kropp O. P., Klausen, 
A/fml Hermann unll MAnfred Web.r, KOln 

Vol. ill 

Stephanie West, 0x:fimJ 

Vol.N 

UrnJa Hagedorn unll Dieter Hagedorn, KOln, 
Louise C Youtie und Herbert C Youtie, Ann Arbor 

Vol. V 

Angelo GeifIen, Koln 
Wo/fram Weiser, Koln 

Vol. VI 

J. David Thomas, Durham 

Vol. VII 

BiirbJ Kramer unll Robert Hillmer (Bearb.). KOln 
Barbel Kramer unll Dieter Hagedorn (Bearb.). Koln 
Barbel Kramer, Michael Erler, Dieter Hagedorn 
unll Robert Hubner (Bearb.). Koln 
Barbel Kramer, Cornelia ROmer 
unll Dieter Hagedorn (Bearb.). Koln 
Michael Gronewa/J, Klaus M4-mcb 
unll Woijgang Schifor (Bearb.)' Kiiln 

Vol.Vill 

Sayed Omar (Bearb.). KAiro 

Vol. IX 

Dieter KImh. Hei_Josef71nssen unll 
M;mfmI. Web.r (Bearb.). KOln 

Vol. X 

Jeffrey s. Rusten. Cambridge, Mass. 

Vol. XI 

Wolfram Weiser, KOln 

Der Psalmenkommentar von Tun, Quaternio IX 

Demotische uod Koptische T exte 

The Ptolemaic Papyri of Hornet 

Das Archiv des Petaus (p. Petaus) 

Kawog Alexandrinischer KaisermUnzen dec Sammlung des Instituts rur Alter
tumskunde dec Universitlit zu Koln 
Band I: Augustus-Trajan (Nr.I-l40) 
Band 2: Hadrian·Antoninus Pius (Nr.741-1994) 

Band 3: Marc Aurel-Gallienus (Nr.I995-3014) 
Band 4: ClaudiusGothicus-DomitiusDomitianus, Gau-Priigungen,Anonyme 

Priigungen, Nachtrige, Imitationen, Bleimiinzen (Nr. 3015-3627) 

Band 5: Indices zu den Blinden Ibis 4 

The epistrategos in Ptolemaic and Roman Egypt 
Pan I: The Ptolemaic epistrategos 

Pan 2: The Roman epistrategos 

Kainer Papyri (p. Koin) 

Band I 

Band 2 
Band 3 

Band 4 

Band 5 

Das Arcbiv des Soterichos (p. Soterichos) 

Kelner iigyptische Papyri (p. Kein iigypt.) 

Band I 

Dionysius Scytobracbion 

Katalog der Bithynischen MUnzen der Sammlung des Instituts fUr Altertums

kunde der Univecsitit zu Kein 
Band I: Nikaia. Mit eiDer Untersuchung der Prigesysteme und Gegenstempel 

Verzeichnisse samtlicher Veroffentlichungen der 
Rheinisch-Westfalischen Akademie der Wissenschaften konnen beim 

Westdeutschen Verlag GmbH, Postfach 300620, 5090 Leverkusen 3 (Opladen), 
angefordert werden 
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