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das niichste lahrhundert». Die ahnliche Formulierung des Titels des 
folgenden Referats  Prof.  Theodorou (Athen), das  

 Standpunkt" aus dieselbe Absicht hat, ist: «Die 
 Rolle der Akademien der Wissenschaften und der  

 das Thema der  Profilierung der Rolle der Akade-
mien der Wissenschaften und der   das nachste lahrhundert 
konnten wir, ganz telegraphisch wegen der  drei Mog-
lichkeiten phanomenologisch erwahnen: 

1) Erstens besteht die Moglichkeit, dass die Akademien der Tra-
dition der . Bayerischen Akademie oder der Akademien der ehema-
ligen sozialistischen Lander des Ost-Europa folgen kOnnten. Der 
Zweck diescr Akademien ist die Forschungsforderung durch den Um-
gang, die wechselseitige Mitteilung und Beeinflussung zwischen Ge-
lehrten  Fachgebiete und im besonderen durch die Er-
richtung und Instandhaltung  Forschungsinstituten und Labora-
torien.  diesem Fall nehmen die Akademien die Pflege der Wissen-
schaft und der Kunst auf sich im allgemeinen mit Ausnahme der sy-
stematishen Lehrtatigkeit,  die die  und Hochschulen 
zustandig und  sind. Ahnliche Sorge  die Wissenschaft 
haben auch wissenschaftliche Gesellschaften, wie die Institute der Max 
- Planck - Gesellschaft, oder Forschungsgemeinschaften, wie die Deut-
sche Forschungsgemeinschaft. 

2) Zweitens besteht die Moglichkeit, dass die Akademien nur als 
Ausnahme einige Institute haben, die Defizite abdecken und  die 
es nicht eine andere Existenzmoglichkeit  einer  oder  
einer wissenschaftlichen Gesellschaft gibt.  diesem Fall sind Haupt-
zwecke der Akademien einerseits sekundar die solidarische Beauf-
sichtigung und   die ihrige oder die kooperierten 

"Institute und andererseits primar und hauptsachlich die Forderung der 
   kulturellen Kommunikation 

oder Normierung durch Sitzungen; durch Veranstaltung  Tagungen 
und Symposien;"durch die  einiger kurzfristigen oder mit-
telfristigen oder langfristigen   und 
difizierungsunternehmen (Sammelbande,  Lexika, Cor-
pora, bahnbrechende grosse Editionen u.a.); durch die Anregung  
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196  D.   

Forschungsinitiativen; durch Stellung  Lob-und Preisaufgaben; 
durch die organisierte Mitarbeit mit anderen Akademien u. s. w. 

3) Vom griechischen Standpunkt aus konnten wir eine dritte Mog-
!ichkeit der BiIdung der IdentiHit und des ProfiIs der Akademien der 
Wissenschaften und der Kilnste erwahnen und vor!egen. Diese Per-
spektive ist mit der Tatsache verbunden, dass die Exp!osion der Spe-
ziaIisierung der Wissenschaften im nachsten Jahrhundert vie! grOsser· 
a!s heute sein wird. Nur spezia!isierte Institute der Universitaten und 
der wissenschaftIichen GeseIIschaften konnten den  dieser 
Spezia!isierung entsprechen. Und  die wissenschaft!iche Kommu-
nikation werden auch die Computer, die komp!exen Mu1ti-Media-Sy-
steme, die «information highways»   das System «Internet») vie! 
besser a!s jede Akademie sein. We!che ware dann die Identitat der 
Akademien der Wissenschaften und der  Die Antwort kann 

 der Erinnerung an die Wurze!n des Begriffs des griechischen 
Namens Akademie  kommen. Akademie war zunachst der 
Name eines Hains, eines k!einen !ichten Wa!des  Athen, der Hei-
Iigtum (Weihestatte) eines Heros, des He!den Akademos 

 war. Nahe dabei grundete P!aton die aIteste Akademie, die 
neben PhiIosophie auch Mathematik -       
war nach der Tradition ilber den Eingang geschrieben -, Astronomie, 
Zoo!ogie , Botanik und aIIe andere Geistes- und Naturwissenschaften 

 phiIosophischer Perspektive pflegte. Die P!atdnische Akademie war 
hauptsach!ich Statte gemeinsamer Speku!ation und Reflexion , die so-
woh! nach der theoretisch-inte!ektueIIen AusbiIdung a!s auch nach der 
guten  der ganzheit!ichen Menschenformung und der 
ethischen WirkIichkeitsgesta!tung strebte. Johannes Hirschberger be-
tont  seiner ausgezeichneten Geschichte der Philosophie (8. Auflage, 
Band  Base! - Freiburg - Wien 1965, S. 74): «Es gingen  ihr (der 
Platonischen Akademie) immer wieder neue Impulse  das offent-
liche Leben aus... Sie hatte ihre Hand immer wieder im Spiel auch in 
politischen VerhaJtnissen...; insbesondere wa.r sie Herd und Hort  
die Gegner der Tyrannen und Diktatoren». Charakteristisch sagt P!a-
ton  seinem 7. Brief: «Ich sah mich  auf die PfJege 
der echten Phi1osophie, der ich  konnte, dass sie die 
QueJJe ..der Erkenntnis sei  aJJes, was im Dffentlichen Leben sowie 

 den Einzelnen als gerecht  gelten habe. Es wird also die 
Menschheit, so erkJarte ich, nicht eher  ihren Leid.en erlost wer-
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198 Evangelos D.    

den, bis entweder die Vertreter der echten und wahren  
zur Herrschaft im Staate gelangen oder bi,> die Inhaber der Re-
gierungsgewalt  den Staaten infolge einer gottlichen  sich  
ernster Beschiiftigung mit der echten     

 325e ff. Joh. Hirschberger, ibid., 72-73). 

Ausser der Tatsache, dass a1te philosophische Vereinigungen, 
-wie   die Peripatetische Schu1e   = Wande1gang) 
im Lykeion    um Aristote1es und die Stoa  

  = bunte, ausgema1te Halle) - , das formelle Vorbi1d der 
P1atonischen Akademie nachgeahmt hatten, gibt es durch die fo1-
genden Jahrhunderte bis  die Neuzeit einige Bestrebungen  
neuerung und Neube1ebung der Tradition der Akademie  P1aton. 
Es hande1t sich mehr um die - alle Fachgebiete der Wissenschaft, der 
Kunst und der Ku1tur umfassende - ganzheit1iche Betrachtungsweise 
und  der Form und weniger um den konkreten phi10-
sophischen Inh a1t, der oft , schon  der P1atonischen Akademie se1bst 
wiihrend ihrer s. g. «dritten» oder «neuen» Periode, nicht einseitig 
p1atonisch ist, sondern er mitte1s ek1ektischer Synthese die p1atoni-
schen mit den aristotelischen, stoischen,    u. a. E1e-
menten  Die se ek1ektische Tendenz umfasst spiiter auch by-
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200 Evangelos D. Theodorou 

zantinische, patristische, augustinische und scholastische Grundbe-
 Wir konnten auch  dass, fast  allen H:illen der 

Bestrebung zum Wiederaufleben der Akademien mit platonischer 
Richtung, die Anwesenheit, die bahnbrechende Mitarbeit  hervor-
rangenden griechischen Gelehrten und die Sorge  das Studium so-
wohl der klassischen griechischen Philosophie und Literatur, als auch 
der byzantinischen -  Theologie  ihrem Zusammenhang mit 
dem  Denken des Westens handgreiflich und charakteri-
stisch ist.  der christlichen Ara wurde es  dass der ganz-
heitliche Charakter der Akademien mit der unverfalschten christlichen 
Orientierung, welche alle humanistischen und kulturellen Werte  ih-
rer hierarchischen Rangordnung bejaht und fordert, bestens gesichert 
werden kOnnte. 

Die folgenden Akademien mit platonischer Richtung seien als 
ausgewahlte Beispiele genannt: die Akademie im Schloss  Kaiser 
Augustus  Rom; die Akademie   sowohl  Campanien 

 als auch  Tusculum (Latium), woher eine Schrift  
 den Titel «Quaestiones Academicae» hat; die Akademien  

Konstantinopel und besonders die Akademie  Magnaura (= Mag-
na Aula?) im Schloss; die <<Academia Palatina»  dem Palast  
Karl dem Grossen, die sozusagen eine internationale west-europaische 
Akademie war und  der s. g.  Renaissance beitrug; 
die  Cosimo di Medici als .Fortsetzung der alten Akademie  
Athen  und mit dem Philosoph Georgios Gemistos Plethon 
verbundene  «A cademia Platonica»  Florenz; die  dem 

 Humanisten Kardinal Bessarion ins Leben gerufene Akade-
mie, welche die Gelehrten Roms versammelte; die mit dem hervor-
rangenden Gelehrten aus  Markos Mousouros verbundene 
kademia Veneta » u. a., welche viele  den «Akademien» der  

lahrhunderte teilweise inspirierten und zur Orientierung anregten. 

Ich habe die Meinung, dass . die  Richtung der er-
wahnten Akademien, die  dem morphologischen Standpunkt aus 
mehr oder weniger eine platonische  und Dimension 
haben, das beste Vorbild ware, dem die  Struktur aller 
Akademien der Wissenschaften und der  nachstreben sollte. 
Selbstverstandlich meine ich nicht, dass alle  der Akade-
mien Philosophen sein   Aber es ist bekannt, dass die besten 
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202 Evangelos D. Theodorou 

Wissenschaftler  al1en Spezialisierungen und Fachgebieten 
diejenigen sind, . welche philosophisch-ethische Interessen haben und 
die Schlussfolgerungen ihrer Spezialisierung  die globale Ganzhelt 
einer Weltanschauung, einer Lebensfuhrung und elner werttheoretl-
schen Kulturpolitik elnordnen. Mit aktlven Mitgliedern, die Wissen-
schaftler  dieser Art sind, werden die Akademlen die sul generis 
differentia specifica ihrer Identltat, ihr Eigenrecht und ihre Eigenstan-
digkeit gegenuber den Einzelwissenschaften und den wissenschaft-
lichen Instltuten, Gesellschaften und Gemeinschaften vorlegen und er-
heben. Die Akademlen mussen elne Unlversalitat haben und die 

 der wissenschaftlichen Schlussfolgerungen verwerten. Sie 
werden so nlcht nur  die Welte, sondern ebenso sehr  die Tiefe 
gehen und mlt ihrem solidarlsch kol1ektiven Teleskop und Periskop 
der Arbeitsgemeinschaft der  der interdisziplinaren Kommis-
sionen, der Konferenzen, des Plenums und der Publikatlonen die Er-
scheinungsformen der wissenschaftlichen, kunstlerlschen und kulturel-
len RealiHit beobachten, beurteilen und elnschatzen. Die Akademlen 
mlt elner Reflexbewegung und mit elner al1umfassenden Intention 
werden den alle Fachgebiete durchdrlngenden und Gberschreitenden 
spekulativen Blick nicht so sehr auf die Partialwissenschaft und auf 
einen mehr oder weniger grossen Ausschnitt aus der Gesamtheit des 
Selenden lenken, sondern vielmehr auf die gesamte dynamische Wirk-
lichkeit und ihre letzten Prinzipien, Bedingungen, Voraussetzungen 
und Begrundungszusammenhange rlchten. Ihr Aktlonsradius wlrd 
nlcht nur die Totalerkenntnls seln, sondern zugleich und darGber-
hinaus die Radikalerkenntnis, die Grundlagenerkenntnis sowohl der 
Wirklichkelt, die  Raum und Zeit ausgebreitet ist, als auch der Welt 
des Geistes und der Werte. Diese geistliche Welt lst, nach dem Aus-
druck  Goethe, «ein Universum im Inneren». 

Diese dritte Richtung der Aktivitat, welche slch  
die entsprechenden, korrelaten und verelnbaren Elemente der er-
wahnten zwel ersten Moglichkeiten der Profilierung der Akademien  
einer Synthese elnverleiben konnte, ist, melner Meinung nach, die 
beste fur al1e Akademlen und besonders  die «Europ§ische Akade-
mie der Wissenschaften und der  die als spezifisches 
Merkmal ihrer Struktur hat, dass die meisten  ihren Mitgliedern 
nlcht ihren Wohnsltz  Salzburg oder  der umliegenden Region 
haben. 

Die Vlslon der Integration Europas verIangt vor allem philosophi-
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204  D . Th eodorou 

sche Perspektiven. Nur eine solche Orientierung konnte aus dem 
Chaos des Pluralismus die Ordnung bringen, die Einheit  der Viel-
falt verwirk1ichen, die Menge der Daten harmonisieren und   
k1ang bringen und die Ideale der europaischen Lebensfuhrung und 
Kultur  

Ich glaube, dass es das  Spezifikum unserer 
paischen Akademie der Wissenschaften und der  sein muss, 
diese im philosophischen Sinn globale Verarbeitung und Verbindung 
der wissenschaftlichen,  und kulturellen Daten und 
Angaben  einem Ganzen, das frei  polaren Gegensatzen ist, als 
Grundlage der Errichtung des vereinigten und  Europas  
verwerten. Die  unserer Akademie, jeder  dem Blickwin-
kel seiner Spezialisierung, konnen und mussen dazu beitragen, dass es 
bewusst wird, dass die Theorie jeder beliebigen (wissenschaftlichen, 

 kulturellen , sozialen, politischen) Planung und Aktivi-
 immer auf der Verbindung und Harmonisierung der Schlussfolge-

rungen und Bewertungen ihrer Fachgebiete und Spezialisierungen ge-
 werden .muss. 

Gestern habe ich bei der Senatssitzung betont, dass unser Aktivis-
mus nicht  fragmentatisch und  sein muss. 
Die Wahl  Teilthemen oder Teilaspekten bedeutet unvermeidlich 
Vernachlassigung  anderen Teilthemen und Teilaspekten. Aber die 
globalen Themen konnen Hinweise auf alle Teilaspekte  sich ein-
schliessen und unter dem Blickwinkel aller Fachgelehrten betrachtet 
werden. 

Die Tatigkeit der Akademien sollte mehr einen normativen, ge-
sund provozierenden und erweckenden Charakter haben. So konnten 
wir alle zusammen die folgenden globalen Themen   erforschen 
und erortern: 

a) Die geistigen Saulen Europas. . 
b) Die Konstanten des europaischen Bildungs- und 

ziehungsideals: 
c) Das Wechselspiel zwischen Einigkeit und Vielfalt- (Mannig- . 

faltigkeit, Vielgestaltigkeit). 
d) Die «zwei Lungen» Europas: Die ostliche und die westlich c 

Tradition. 
e) Dialektische Polaritat oder Komplementaritiit zwischen Ost 

und West? 
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206 Evangelos D. Theodorou 

f) Kodex der Normen  die Orientierung der  durch 
Kommunikation und Medien (Presse,  -, Radio -, Televisionspro-
gramme). 

g) Die kennzeichnenden Merkmale der Identitat Europas. 
h) Die europaischen Grundwerte und Grundnormen. 

 Die Meinungs- und Willensbildung  Europa. 
j) Die europaische Sozialpolitik. 
k) Die Prinzipien der SolidaritiH und der Subsidiaritat  Europa. 

 Die Frauen  Europa. 
m) Die Ernennung und Verwertung der Bahnbrecher Europas. 

 Die Ernennung und Verwertung der Kulturzentren und der 
bkumenischen Wa!Jfahrtsstatten Europas. 

 Die  zwischen den Natur-und Geisteswissen-
schaften. 

 Die Begriffe «Chaos» und «Ordnung»  den Natur- und Gei-
steswissenschaften. 

q) Der kirchliche Okumenismus und die Einigkeit Europas. 
r) Die Einigkeit der  als Voraussetzung eines  

Europas u. s. w. 
Die vorbildliche interdisziplinare Zusammenarbeit der Mitglieder 

der «Europaischen Akademie der Wissenschaften und der  

wurde schon klar bei unserer Herbstakademie 1993 (6. Nov.  Salz-
burg),  der die acht  und das Plenum dieser Akademie das 
Thema diskutierten: «Ethik und Ethos in den Wissenschaften». Am 
Ende der Sitzung des Plenums machte ich die folgende Zusammen-
fassung: 

«Ich danke dem Herrn Prasidenten herzJjch  dass er mir 
gestattet hat, damit ich als der letzte in diesem Plenum der Europai-
schen Akademie  spreche. . 

Wir haben die schonen, aufsch1ussreichen und anregenden Re-
porte der verehrten Dekane der   folgende Themen ge-
hort: a) Gibt es Verantwortung der Geisteswissenschaften? b) Ethik 
und Ethos in der Medizin. c) Ethik und AstheHk der Kunst. d) Ver- . 
antwortung  der Umwelt. e) Ethik in den Naturwissenschaf-
ten. f) Sozialstrukturen als Faktoren politischer Ethik. g) Ethik in der 
Technik. h) Religionen als Grundlage jeder Ethik. 
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208 Evangelos D.   

Als ich das Programm der Herbstakademie sah und als ich heute 
nachmittag die Reporte  fragte ich mich: «Welcher ist der ge-
meine Nenner in den Diskussionen der acht  Gestatten Sie 
mir vier Punkte  unterstreichen, die meiner Meinung nach diesen 
gemeinsamen Nenner konstituieren: 

1. Die heutigen Diskussionen in der Herbstakademie haben be-
wiesen, dass die ethischen Werte eine globale, umfassende  
haben. Das ganze Leben und die ganze Kultur stehen unter ihrem 
Geltungsanspruch. Die ethischen Werte haben auch  Sie 
verpflichten alle Menschen (Wissenschaftler,   e.t.c.) 
ohne Ausnahme. 

2. Die Ethik der Wissenschaften ist nicht formal und abstrakt, d. 
  von den konkreten Situationen und Problemen der Wirk-

lichkeit, sondern konkret-inhaltlich. Das Sitt/iche ist nicht nur etwas 
Formales im Sinne der Kantischen kategorischen Imperative; sondern 
auch etwas Inhaltlich-Materiales. 

3. Unsere Diskussionen bestatigen, dass die richtige Rangordnung 
der Werte ·und der entsprechenden  der Faktor ist, der den Sinn 
des sitt/ich Guten konstituiert. Das ist die Rangordnung der Liebe 
(ordo amoris),  dieder hl. Augustinus spricht. Unser Verhalten 
ist sitt/ich gut, wenn unser Lieben die rechte Ordnung aufweist; wenn 
wir die  der Schopfung, des Lebens und der Kultur ihrem ob-
jektiven Wertgehalt, ihrer WerthDhe gemass schatzen und lieben: die 
hDheren mehr als die niederen. Das wird von der Wertphilosophie 
betont   von Johannes Hessen). Deshalb konnte unsere Akade-
mie die europaischen Werte und ihre rechte Rangordnung untersu-
chen und klar feststellen. Mit Freude habe ich gesehen, dass unser 
Prasident Univ.-Prof. Dr. Felix Unger - im Rahmen des Programms 
des Seniorenstudiums der Universitat  (unter der Leitung des 
'verehrten  soc. acad.Univ.-Prof. Dr. Eugen Biser) -  das Thema 
«Werte in und  Europa» sprechen wird. 

4. Es gibt in dem sittlichen Sol1en nicht nur Veranderliches, son-
dern auch  nicht nur Verschiedenheit, sondem auch . 
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Gleichheit, nicht bloss Vielheit, sondern auch Einheit. Diese Einheit 
erlebten wir heute in unserer Herbstakademie». 

Ich freue mich, dass wir auch heute  unserer Generalversamm-
lung  die  der Medizin und  eine verantwortungsvolle 
Steuerung des technischen Fortschritts diskutierten. 

Was jetzt die  unserer Themen und Programme 
mit der Politik und mit den eventuellen Konflikten der europaischen 
Diplomatie betrifft, muss unsere Akademie einerseits die Prinzipien 
und Normen des gesunden  Lebens und der rechtmassigen 
zwischenstaatlichen Beziehungen untersuchen und herausstellen an-
dererseits unsere Einmischung  jeden konkreten Konflikt  der 
Regel vermeiden. Diese Vermeidung ist besonders notwendig, wenn 
wir die verwickelten und  Inte-
ressen der europaischen Nationen und ihrer sichtbaren oder ver-
steckten Protektoren nicht genau kennen. 

Und jetzt kommt mein letzter Gedanke: Wir konnen unsere 
terdisziplinare Zusammenarbeit im Dienst der Schonheit des verei-
nigten Europa setzen. AJs Grieche spreche ich  die Schonheit 
Europas. Wie das Wort «Akademie» so ist auch das Wort  
.griechisch. Europa war eine schone Dame der griechischen Mytholo-
gie. Vom griechischen Standpunkt aus - wie es betont worden ist -
ware es richtiger nicht  das Europa, sondern  die schone 
Europa  sprechen. 
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