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III. Im Vorfeld der Wende

Davide Brocchi

Sackgassen der Evolution der Gesellschaft

Klimakrise,Wirtschaftskrise, Krise der Demokratie: Die Frage,wie „evolutiondre
Sackgassen" in der Entwicklung der Gesellschaft vermieden rverden konnen, ist
aktueller dennje. Die Antwort auf die Frage liegt vor allem im Entstehungspro-
zess der Krisen.

Wie kann ein begrenztes Wesen wie das menschliche Komplexitat
handhaben? Das ist die zentrale Frage der Zukunftsfahigkeit. Wir kon-
nen nicht alles kontrollieren; wir konnen nicht alles begreifen, weil wir
selber biophysisch wie kognitiv begrenzt sind. Vielleicht ist das
menschliche Wesen dummer als wir glauben mogen. Auf jeden Fall
zeigt die drohende globale Krise, dass die bisherige Strategie, die um-
weltbedingte Komplexitat zu ,,regieren", keine Zukunft hat. Zwei Bei-
spiele ...

Sommer 1939
Wenn ich meine Seminare in der Universitat beginne, zeige ich gem
einen Dokumentarfilm: Sommer 1939. Die zentrale Frage dieser Pro-
duktion aus dem Jahr 2009 von Arte und WDR ist: Wie verhielten sich
die Menschen in Europa, kurz bevor die grofite gesellschaftliche Ka-
tastrophe des 20. Jahrhunderts ihren Lauf nahm?

Die fast unheimliche Antwort lautet: Die meisten von ihnen gingen
einfach in Urlaub, wie an jedem warmen Sommer davor. Sie sonnten
sich auf den Stranden der Cote d'Azur oder an der Ostsee-kurz bevor
das grofite Blutbad der Geschichte begann. Wie ist das moglich?!

Es erinnert an Franz Kafka, der am 2. August 1914 in seinem Tage-
buch lapidar notierte: „Heute hat Deutschland Russland den Krieg
erklart-Nachmittag Schwimmschule" (Leggewie & Welzer 2009: 92).

Sommer 2008
Der Ausbruch der Finanzkrise im September 2008 iiberraschte die
meisten Menschen. Sie hatten ein solches Ereignis nicht erwartet. Kam
diese Krise aber wirklich so plotzlich?
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Bereits 2003 erschien in den USA ein Buch mit dem Titel The Coming
Crash in the Housing Market von John Talbott. Am 14. Marz 2006
schrieb der Volkswirt Willi Semmler im Spiegel: „Nie in den letzten 30
Jahren sind die Preise auf dem US-Immobilienmarkt so stark gestiegen
wie seit 2003- und nie ist so oft ein Crash vorhergesagt worden." We-
nige Monate spater, im August 2006, veroffentlichte Max Otte ein Buch,
das im Nachhinein immer wieder als prophetisch bezeichnet wurde:
Der Crash kommt: Die neue Weltwirtschaftskrise und was Sie jetzt tun kon-
nen.

Die Anzeichen der Krise sowie die Warnungen nahmen mit der Zeit
an Haufigkeit und Intensitat zu, trotzdem trafen weder Wirtschaft
noch Politik nennenswerte MaSnahmen, um den Ernstfall zu vermei-
den. Warum nicht? Der Finanzbetrieb ging wie gewohnt weiter. Im
Juli 2007 feierten die Borsen sogar Rekordwerte und die Anleger
traumten in dieser Zeit nur von hoheren Verdienstmarken. Pessimisti-
sche Voraussagen verhallten indes ungehort. Doch es dauerte nur ein
Jahr, bis die US-Investmentbank Lehmann Brother Inc. Insolvenz be-
antragte - und die langst angekiindigte grofite Weltfinanzkrise seit
1929 nahm ihren Lauf.

Was kann man aus diesen Beispielen lernen?
Gesellschaftliche Krisen entstehen nie plotzlich, sondern sind das Er-
gebnis eines Prozesses, bei dem Wirklichkeit und Wahmehmung aus-
einanderklaffen. Auch im Fall des Peak Oil oder des Klimawandels
iibersehen Institutionen und Individuen die Anzeichen der gesell-
schaftlichen Veranderung und konnen sich von den Problemen nicht
„trennen" (Diamond 2006: 29; 517-543). Die somit entstehende Krise
ist letztendlich das, was die Liicke zwischen Wahrnehmung und Wirk-
lichkeit schliefit. Um gesellschaftliche Krisen zu vermeiden oder er-
folgreich zu meistern, sollte man sich deshalb mit den Faktoren ausei-
nandersetzen, die die Wahmehmung der Wirklichkeit behindem oder
ein Festhalten an starren Weltbildem fordern.

Wahrnehmung und gesellschaftliche Krisen
Wenn die Verfiigbarkeit von Wissen und Information eine ausrei-
chende Bedingung fiir ein nachhaltiges Verhalten ware, dann miisste
gerade die sogenannte „Wissens- und Informationsgesellschaft" die
zukunftsfahigste aller Gesellschaftsformen sein. Doch die Rolle der
Information bei Entscheidungen wird „grandios iiberbewertet", sagte
der Sozialpsychologe Harald Welzer in einem Interview. Die oben be-
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schriebenen Beispiele belegen, dass die Menschen oft wider besseres
Wissen handeln.

Wie entsteht die fast paradoxe Kluft zwischen Wirklichkeit und
Wahmehmung oder Wirklichkeit und Reaktion, die die modeme
Weltgesellschaft zu schweren Krisen fiihrt? Mindestens vier Katego-
rien von Faktoren sind fur diese Kluft verantwortlich.
• Erstens. Menschen konnen nicht die ganze Wirklichkeit wahmeh-

men. Zu dieser Kategorie von Faktoren gehoren z. B. die biophysi-
schen und kognitiven Grenzen des menschlichen Wesens. Bereits
die Zeit/Raum-Position des Beobachters sowie die Beschaffenheit
von Sinnen und Sprache verursachen eine „selektive Wahmeh-
mung". In einem begrenzten Gehirn miissen alte Informationen
vergessen werden, um neuen Informationen Platz zu machen. Je
mehr sich die neuronalen Strukturen nach der Kindheit festigen,
desto mehr nimmt jedoch die Lernfahigkeit ab: Die Gedanken be-
vorzugen gewohnte Wege, weil dies kognitive Energie spart.

• Zweitens. Menschen wollen die ganze Wirklichkeit nicht wahmeh-
men, selbst wenn sie diese wahrnehmen konnten. Zu dieser Katego-
rie gehoren zum Beispiel die Verdrangungsmechanismen, die De-
realisation (Mitscherlich & Mitscherlich 2007), das „rationale Ver-
halten" (Diamond 2006: 526) und Gruppeneffekte wie Polarisierung,
Normbildung oder Konformitatszwang.

• Drittens. Menschen miissen die ganze Wirklichkeit nicht unbedingt
wahrnehmen. Die Differenzierung der Gesellschaft, die Spezialisie-
rung der Berufe und der Disziplinen sowie die soziale Ungleichheit
erschweren eine ganzheitliche Wahmehmung der Wirklichkeit. Wer
iiber Macht verfiigt, kann ofter die eigenen Argumente durchsetzen
und muss sich nicht unbedingt mit anderen Perspektiven auseinan-
dersetzen. Gerade derjenige, der die „gesellschaftliche Konstmktion
der Wirklichkeit" am meisten beeinflusst, riskiert also, das Lernen
zu verlernen. Dieses „Paradox der Macht" kann so ausgedriickt
werden: „Wisdom is power, but power makes stupid."

• Viertens. Menschen dtirfen die ganze Wirklichkeit nicht wahmeh-
men. Zu dieser Kategorie gehort die Frage, ob und wie das Weltbild
der Offentlichkeit gesteuert wird, um eine nicht-nachhaltige gesell-
schaftliche Ordmmg aufrechtzuerhalten. Die Erkenntnisse der Psy-
chologic sowie Methoden der empirischen Sozialforschung werden
immer wieder von Parteien, Unternehmen oder PR-Agenturen ver-
wendet, um die offentliche Meimmg zu beeinflussen. Unangeneh-
me Studien werden der Offentlichkeit vorenthalten und „Gefallig-
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keitsgutachten" im Auftrag gegeben. Auch in der Wissens- und In-
formationsgesellschaft existieren Staatsgeheimnisse, Geheimdienste,
Geheimarcbive oder Geheimlogen. Wichtige Entscheidungen werden
immer wieder unter Ausschluss der Offentlichkeit getroffen. Dem
alten Prinzip „Brot und Spiele" bedient sich auch die Unterhal-
tungsindustrie (Horkheimer & Adorno 1966: 126-181), urn die Auf-
merksamkeit der Offentlichkeit abzulenken. Dafiir kreierte
Zbigniew Brzezinski, langjahriger Nationaler Sicherheitsberater von
US-Prasident Jimmy Carter, den Begriff „Tittytainment" - eine
Kombination von „entertainment" und „tits", dem amerikanischen
Schlagwort fur Busen. „Mit einer Mischung aus betaubender Unter-
haltung und ausreichender Emahrung (kann) die frustrierte Bevol-
kerung der Welt schon bei Laune gehalten werden" (Martin &
Schumann 1998: 13).

Die Beziehung zwischen Wirklichkeit und Wahrnehmung wird gleich-
zeitig durch fiinf Dimensionen beeinflusst, die die vier soeben genann-
ten Kategorien von Faktoren transversal durchqueren.

Die erste Dimension betrifft den Umgang von Menschen und sozia-
len Systemen mit Komplexitat. Weil die Komplexitat Menschen iiber-
fordert, reduzieren sie diese kognitiv durch die selektive Wahmeh-
mung und physisch durch die Gestaltung auf eine Form und GroSe,
die begriffen und kontrolliert werden kann. Im Extremfall kann die
Biodiversitat so wie die kulturelle Vielfalt durch eine Monokultur er-
setzt werden. So wie die Zerstorung von Biodiversitat eine wichtige
Ursache fur Umweltkrisen ist, begiinstigt der Mangel an kultureller
Vielfalt gesellschaftliche Krisen. Eine zu starke Selbstreferentialitat von
sozialen und kulturellen Systemen fiihrt zu einer Uberbewertung von
„systemrelevanten" Faktoren und zu einer Unterbewertung der „um-
weltrelevanten". Ein Verhalten, das innerhalb der Systemlogik rational
erscheint, kann gegenuber der Umwelt vollig irrational sein.

Die zweite Dimension betrifft das Spannungsfeld zwischen Materia-
list imd Virtualitat in der menschlichen Wahrnehmung. Zum Beispiel:
Je grofier ein Staat ist, desto virtueller wird die Beziehung zwischen
den Politikem und den Biirgern. So schwacht die Deterritorialisierung
der Individuen im Zuge der Globalisienmg ihre Identifikation mit ge-
sellschaftlicher Verantwortung. Je grofier das Risiko ist, das mit einer
bestimmten Technologie (z. B. der Atomenergie) verbunden ist, desto
virtueller ist die Verantwortung der Menschen gegenuber den mogli-
chen Konsequenzen ihrer Nutzung.
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Die dritte Dimension betrifft die Medien. 99 % der Informationen,
die wir iiber die Welt haben, stammen aus zweiter Hand (Hamm 2006:
271). Das macht die menschliche Wahrnehmung extrem von den Me-
dien abhangig und birgt gleichzeitig die Gefahr der Manipulation.
Haben die Medien das okologische oder gesellschaftliche Bewusstsein
der Menschen erweitert (Simonis 2002)? Oder ersetzen sie die sensible
Wahrnehmung einer Natur, die in Wirklichkeit schwindet?

Die vierte Dimension betrifft die gesellschaftliche Ordnung. Sie ba-
siert auf Gesetzen, Normen, Ritualen und Gewohnheiten, in einigen
Fallen auch auf Mythen und Dogmen. Seit Thomas Hobbes (1991) und
der industriellen Revolution ist die moderne Gesellschaft mehr und
mehr zu einer „Maschine" geworden, die die Menschen teilweise mehr
bestimmt als umgekehrt. Schon das blofie Funktionieren im System ist
eine Ursache fur eine Art „anasthetischen Zustand" der Individuen:
Sie sind so gestresst, dass sie ihre aufiere rmd innere Umwelt nicht
mehr fiihlen konnen.

Die fiinfte Dimension betrifft die Eigenschaften der Kultur, die glo-
balisiert worden ist. Das Menschenbild des Westens ist eher negativ -
rmd dies fiihrt zu einem grundsatzlichen Misstrauen dem Fremden
gegeniiber. In der westlich gepragten Lebensweise werden Wettbe-
werb und Eigentum anstelle von Kooperation und Teilen bevorzugt.
Das Naturbild des Westens ist vor allem utilitaristisch - und eine
Konsequenz des judisch-christlichen Anthropozentrismus. Schliefilich
ist die westliche Kultur durch ein Separationsdenken gepragt in der
Betrachtung des Verhaltnisses zwischen Natur und Kultur, Gesell-
schaft und Individuum oder Objekt und Subjekt.

Wahrnehmung und Zukunftsfahigkeit
Wenn die oben genannten Faktoren zu einem Auseinanderklaffen von
Wahrnehmung und Wirklichkeit, also zu gesellschaftlichen Krisen
fiihren, dann dienen jene entgegengesetzten Faktoren, die die Wahr-
nehmung fordern, zur Zukunftsfahigkeit einer Gesellschaft.

Wenn „Asthetik" die Thematisierung von Wahrnehmungen aller
Art, sinnenhaften ebenso wie geistigen, alltaglichen wie sublimen, le-
bensweltlichen wie kiinstlerischen ist und die „Anasthetik" sich auf
einen Zustand bezieht, in dem jede Empfindungsfahigkeit aufgehoben
ist (Welsch 2003: 9-10), dann sind okologische, soziale oder okonomi-
sche Krisen das Ergebnis eines anasthetischen Zustandes der Gesell-
schaft, wahrend die Zukunftsfahigkeit eine asthetische Herausforde-
rung ist. Mit anderen Worten: Die Narkose schutzt uns zwar vor dem
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Empfinden des Schmerzes, senkt jedoch gleichzeitig unsere Reaktions-
fahigkeit gegen die Ursachen des Schmerzes. Eine GeseUschaft gerat
also zu einem anasthetischen Zustand, wenn ihre „Sinnesorgan-
ge" geschwacht werden. Im Umkehrschluss wird eine Gesellschaft
zukunftsfahiger, wenn ihre Sinnesorgane gestarkt werden. Diese sind
zum Beispiel:
• Die Zivilgesellschaft. Soziale Bewegungen, die Umweltbewegung,

Biirgerinitiativen usw. thematisieren die Wirklichkeit der „Periphe-
rie" im ,,Zentrum" der Gesellschaft. Im offentlichen Raum wird die
sensible Erfahrung von Individuen politisiert.

• Die Kiinste fordem eine Kommunikation zwischen sozialem System
und innerer Umwelt. Sie konnen die Gesellschaft mit einer Wirk-
lichkeit konfrontieren, die sonst verdrangt wird. Sie produzieren
„kulturelle Mutationen" imd sind dadurch ein Motor der „kulturel-
len Evolution".

• Die Natur- und Geisteswissenschaften und der investigative Journalismus
konnen eine Erweiterung des Wahmehmungshorizonts und eine
Auseinandersetzung mit dem Fremden fordem.

• Die Migranten. In der Nachbarschaft leben viele Botschafter anderer
gesellschaftlicher, kultureller und okologischer Realitaten. Der in-
terkulturelle Dialog ist eine wichtige Strategic fur die Erweiterung
der Wahmehmungshorizonte.

• Die Pioniere und die Subkulturen. Als gesellschaftliche Labors fordern
sie die Kommunikation mit und die Entwicklung von moglichen, al-
temativen Wirklichkeiten.

Diese „gesellschaftlichen Sinnesorgane" entfalten ihre Lebendigkeit
und ihr Potenzial fiir die Zukunftsfahigkeit nur, wenn sie frei sind und
einen eigenen selbstbestimmten Raum erhalten, wobei eine Kommu-
nikation mit dem Rest der Gesellschaft weitergepflegt wird. Hingegen
stiitzt eine „funktionalisierte" Wissenschaft, Presse oder Kunst den
anasthetischen Status Quo und beeintrachtigt so die umweltorientierte
Beweglichkeit erheblich. Durch ihre Kommerzialisiemng verlieren
Subkulturen ihr Potenzial fiir die Zukunftsfahigkeit. Durch ihre Insti-
tutionalisierung wird das Veranderungspotenzial von sozialen Bewe-
gungen vermindert.

Eine Gesellschaft ist zukunftsfahiger, wenn sie nicht nur den bio-
physischen Grenzen des Planeten gerecht wird, sondem auch den
Grenzen des menschlichen Daseins (Laszlo 1988; Meadows 2010). Eine
Regionalisierung der Gesellschaft empfiehlt sich nicht nur wegen des
kommenden Endes des Erdols. Auch das zwischenmenschliche Ver-
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trauen, das fur eine direkte Demokratie und fiir eine nachhaltige Be-
wirtschaftung von Gemeingiitem notwendig ist, kann sich nur in klei-
nen sozialen Raumen bilden (Ostrom 1999). Technologien, deren Risi-
ken die menschliche Verantwortbarkeit iibersteigen, miissen zum Ta-
bu erklart werden. Die Zukunft liegt in den kleinen Technologien, weil
nur diese verantwortbar sind (Schumacher 1989).

Der Hyperkonsum, die Hyperinformation, die Leistungsgesellschaft
oder die „Erlebnisgesellschaft// haben die menschlichen Grenzen nicht
erweitert, sondern das menschliche Leben „verstopft". Viele Menschen
haben keine Zeit und keine freien Raume mehr fiir echte Veranderun-
gen. Heute ist nicht der Uberfluss, sondern seine Reduktion der Weg
zu Freiheit und zu einem besseren Leben (Paech 2011).

In der globalisierten Weltgesellschaft hat das Medium die Wirklich-
keit in der Wahrnehmung der Menschen ersetzt. Das Geld (und inzwi-
schen sogar das „virtuelle Geld") geniefit einen hoheren Stellenwert
als die reale Wirtschaft. Die Mediendemokratie ist verbreiteter als die
tatsachliche politische Partizipation. Das Verhaltnis zwischen Medien
und Wirklichkeit muss daher umgekehrt werden. Ein Prozess der De-
Globalisierung der Gesellschaft geht Hand in Hand mit einem Prozess
der De-Virtualisierung und De-Medialisierung.
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