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VORWORT

Wie bereits im Vorwort zum ersten Band dargelegt wurde, handelt es 
sich in diesem Werk um eine Bibliographie jener Bücher und Artikel 
(aus fünf Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spa
nisch), welche die tragenden Prinzipien des öffentlichen Lebens berühren. 
Die Auswahl aus der unabsehbaren Zahl von Veröffentlichungen wurde 
so gewissenhaft wie nur möglich besorgt. Eine Bibliographie, die wahl
los alles bringt, was erschienen ist, wird von jedem Kenner als untaug
lich bezeichnet. Prinzip der Auswahl war ein gewisses Maß von Infor
mation und geistiger Anregung unbesehen der Weltanschauung und 
der vertretenen Ansicht.
Die Bibliographie des zweiten Bandes beginnt mit dem Jahr 1959. Und 
zwar sind von diesem Jahr nur jene Veröffentlichungen aufgenommen, 
die im vorigen Band noch nicht notiert werden konnten. Das Jahr 1961 
konnte noch nicht vollständig bearbeitet werden. Die Ergänzung be
findet sich im folgenden Band (1961-1963).
Die systematische Einteilung ist wie in Band I geblieben, d. h. es haben 
sich keine Nummern verändert. Es wurden lediglich neue Gebiete 
erschlossen, so vor allem im politischen Teil (V). Die Anzahl der durch
gesehenen und bearbeiteten Zeitschriften ist bedeutend gewachsen. Es 
wurden nicht weniger als 300 Zeitschriften aus den fünf berücksichtig
ten Sprachgebieten durchgekämmt. Dementsprechend wurden auch im 
Besprechungsteil viel mehr Zeitschriftenartikel berücksichtigt als im 
ersten Band.
Die Besprechungen stammen auch in diesem Band aus meiner Feder. 
Ich muß aber auch hier wiederum Herrn Professor Dr. Willy Büchi, 
Herrn Dr. Humbert-Thomas Conus, Gräfin Dr. Brigitta von Galen und zu
sätzlich Herrn Privatdozenten Dr. Franziskus Martin Schmölz für kolle
giale Beratung danken. Die bibliographische Zusammenstellung wie 
auch das Personen- und Sachverzeichnis sind wiederum das Werk von 
Gräfin Dr. Brigitta von Galen, die zudem die erste Durchsicht der zu 
besprechenden Veröffentlichungen vorgenommen, das Manuskript der 
Besprechungen überarbeitet und schließlich auch die Lesung der Druck
bogen besorgt hat. Herr Medard Boeglin hat sich um die Neubearbeitung 
des Stichwortverzeichnisses, das den systematischen Ort der in der 
Bibliographie vorkommenden Begriffe angibt, verdient gemacht.
Dem Schweizerischen Nationalfonds zur Förderung der Wissenschaft
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liehen Forschung danke ich auch hier wiederum aufrichtig für die groß
zügige finanzielle Hilfe, die er für die Erstellung der Bibliographie 
geleistet hat. Und schließlich sei der Dank an das Fribourger Bibliotheks
personal wiederholt für die beispiellose Dienstbereitschaft.

Freiburg/Schweiz, den 30. September 1961 Arthur Utz

PRÉFACE

Comme nous l’avons précisé dans l’avant-propos du premier volume, 
il s’agit dans cette œuvre d’une bibliographie comportant des livres et 
des articles (en cinq langues : allemand, anglais, français, italien, espagnol), 
qui touchent aux principes de la vie sociale et politique. Le choix dans 
une telle quantité de publications a été fait d’une manière aussi con
sciencieuse que possible. Une bibliographie qui présente toutes les 
publications sans distinction est qualifiée par chaque connaisseur comme 
étant sans valeur. Le principe qui nous a guidé dans ce choix est une 
certaine quantité d’informations et d’investigations intellectuelles sans 
tenir compte d’une « Weltanschauung » et d’une opinion.
Le deuxième volume commence par l’année 1959. Nous n’avons cité 
de cette année que les publications qui n’ont pu l’être dans le volume 
précédent. L’année 1961 n’a pas encore pu être achevée. Ce qui manque 
figurera dans la publication bibliographique suivante (1961-1963).
Le classement systématique est resté le même que celui du volume I, 
c’est-à-dire qu’aucun numéro n’a été changé. Nous n’avons que déve
loppé certaines parties, spécialement dans l’ordre politique (V). Le 
nombre des revues citées s’est considérablement agrandie. Il n’y a pas 
moins de 300 revues émanant des cinq groupes linguistiques envisagés. 
Par conséquent il y a donc plus d’articles recensés que dans le premier 
volume.
Les comptes rendus sont mon œuvre, aussi dans ce volume. Toutefois 
je renouvelle mes remerciements à Monsieur le Professeur Willy Büchi, 
au R. P. Humbert-Thomas Conus et à la Comtesse Brigitta von Galen pour 
leurs précieux conseils; j’exprime aussi ma reconnaissance au R. P. 
Martin Schmôlij. La composition bibliographique ainsi que les index 
sont l’œuvre de Mademoiselle von Galen qui s’est aussi chargée du 
premier choix des publications recensées, du remaniement du manuscrit 
des comptes rendus et finalement de la correction des épreuves. Monsieur 
Médard Boeglin s’est chargé du remaniement de l’index des sujets ainsi 
que de la traduction des résumés en français.



p. 91, 26: „Barilli“ corrige: Barillari 
p. 91, 39: deleatur „Hall“ 
p. 92, 21: „Pound“ corrige: Pound (1959) 
p. 92, 25: „Pound“ corrige: Pound (1959) 
p. 92, 29: „Schweizer, O.“ : corrige: Schweizer 
p. 93, 10-11: „Kiichenhoff (1959 bis I960)“ corrige: Kiichenhoff (1959 

1960)
p. 93, 29: „Lecruz Berdejo“ corrige: Lacruz Berdejo 
p. 94, 16: „Kiichenhoff“ corrige: Kuchenhoff (1960/61) 
p. 94, 37: „Weinkauf“ corrige: Weinkauff 
p. 94, 43: „Cattaneo (I960)“ corrige: Cattaneo (1959) 
p. 96, 17: deleatur „Biihler“ 
p. 96, 21: „Prandstraller“ corrige: Prandstaller 
p. 96, 28: „Dreier (1960 1960/61)“ corrige: Dreier (1960a 1960/61) 
p. 98, 9: „Pound 107-132“ corrige: Pound (1959) 107-132 
p. 98, 19: deleatur „Marchal, J.“ 
p. 99, 27: „Roberts (1959)“ corrige: Roberts, B. C. 
p. 100, 37: „Putz“ corrige: Piitz 
p. 101, 16: „David -  Good“ corrige: Davis -  Good 

deleatur „Calvez -  Perrin“ 
p. 102, 27: deleatur „Arndt, A. (1960a)“ 
p. 102, 47: deleatur „Lapierre (1959)“ 
p. 103, 26: „Peters, H.“ corrige: Peters, H. (1959/60) 
p. 103, 30: deleatur „Bergstrasser (1960 b)“ 
p. 103, 45: „Bourke“ corrige: Rourke 
p. 104, 32: „Roberts (1960/61)“ corrige: Roberts, W. H. 
p. 109, 1: „Abbagno“ corrige: Abbagnano 
p. 115, 42: „Bourke“ corrige: Rourke 
p. 120, 22: ,,V 16“ corrige: IV 6 
p. 130, 4144: „Frendl. . . corrige: Frei. . .

F rei. . Frendl. . .
p. 156, 19: ,,V 5.1“ corrige: V 1 
p. 386, 26: „Bourke“ corrige: Rourke 
p. 405, 13: „Bourke“ corrige: Rourke



E R R A T A

V o l l  (1956— 1959)

p. 57, 37: „Mittelstand . . .  IV 9.3“ corrige: Mittelstand . . .  IV 9.2 
p. 59, 34 :,,-  Grenzgebiete I 3“ corrige: -  Grenzgebiete I 4 
p. 60, 7: „wirtschaftliche Prinzipien“ corrige: wirtschaftsethische Prin

zipien
p. 60, 17: „Vergnügungsgesellschaften III 12.2.2“ corrige: Vergnü

gungsgesellschaften III 12.3
p. 78, 30: ,,- recreativas III 12.2.2“ corrige: -  recreativas III 12.3
p. 89, 5: deleátur „Hohenester“
p. 110, 5: „ACSR 2-14“ corrige: ACSR 20 (1959) 2-14
p. 263, 17: „des Seins des Rechtsinhaltes“ corrige: des Rechtsinhaltes
p. 318, 7: „theologisch“ corrige: teleologisch
p. 418, 31: „Lajugie, J. 301“ corrige: Lajugie, J. 302
p. 421, 5-6: „Wolf, E___ “ corrige: Wolf, Erik 231, 239

Wolf, Ernst 206, 229, 276, 374

Vol. I I  (1959— 1961)

p. 88, 3-6: „L’homme . . . corrige: Jahrbuch . . .
Jahrbuch . . . 
Kruse, Fr. V.

Kruse, Fr. V. 
Kunicic (1959 b)

Kunicic (1959b)“ L’Homme . . .
p. 89, 6: „Feilermeier (1961)“ corrige: Feilermeier (1960) 
p. 89, 25-26: „L’homme . . . corrige: Köpper (1960)

Köpper (1960)' 
p. 90, 11-12: „Heckei (1960) 

Grin“
corrige: Grin

Heckei, Th. (1960)

L’Homme . . .

p. 90, 15: „Schweitzer, W.“ corrige: Schweitzer
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Les recherches bibliographiques ont été subventionnées de nouveau par 
le Fonds national suisse de la recherche scientifique. Tous nos remer
ciements aussi au personnel de la Bibliothèque cantonale de Fribourg.

Fribourg en Suisse, le 30 septembre 1961 Arthur Utz

PREFACE

As we have explained already in the foreword of the first volume, the 
present work is a bibliography of books and articles (written in five 
languages : German, English, French, Italian, Spanish), which deal with 
the leading principles of social life. The selection made out of the 
immense number of publications has been done in a way as conscien
tious as possible. A bibliography, which presents all the publications 
without any distinction is considered worthless by every connaisseur. 
A certain degree of information as well as intellectual investigation 
served as a principle of choice, irrespective of view of life or opinion. 
The bibliography of the second volume begins with the year 1959. 
Of that year, we only quoted those publications which could not be 
inserted in the preceding volume. The year 1961 could not yet be worked 
out completely. The completion is to be found in the next volume 
(1961-1963).
The systematical classification is the same as in the first volume, that is 
to say that no numbers have been changed. Only new fields have been 
disclosed, especially in the political part (V). The numbers of the 
periodicals which have been considered has significantly increased. As 
much as 300 periodicals of the different languages have been studied. 
Consequently there have been more articles quoted in the review part 
than in the first volume.
The reviews in this part are once more my work. I would like to thank 
once more Prof. Willy Büchi, Rev. Humbert-Thomas Conus, and Countess 
Brigitta von Galen for their valuable advice; I also wish to give thanks 
to Rev. Franciscus Martin Schmdlv̂ . The compilation of the bibliography 
and indices is the work of Countess von Galen, who also made the first 
choice of the publications to review, worked out the manuscript of the 
reviews, and finally corrected the proofs. Mr. Mèdard Boeglin is to be 
thanked for reworking the index of subjects. Rev. Dirk Van Damme 
translated the résumés.

Fribourg (Switzerland), September 30, 1961 Arthur Utz



8 Prólogo

PROLOGO

Como lo precisamos en el prólogo del primer volumen, esta obra con
siste en una bibliografía que incluye libros y artículos (en cinco lenguas: 
alemán, inglés, francés, italiano, español) relacionados con los principios 
de la vida social y política. La elección entre tal cantidad de publicaciones 
ha sido hecha lo más esmeradamente posible. Una bibliografía que 
presente todas las publicaciones sin ninguna distinción de los entendidos 
la califican como desprovista de valor. El principio que nos ha guiado 
en esta selección ha sido el de una cierta cantidad de informaciones e 
investigaciones intelectuales sin adherirse a una «Weltanschauung» 
(ideología) o a una opinión.
El segundo volumen comienza por el año 1959. Sólo hemos citado de 
este año aquellas publicaciones que no han podido figurar en el volumen 
precedente. El año 1961 no ha podido ser concluido aún. Lo que falta 
aparecerá en la siguiente publicación bibliográfica (1961-1963).
La clasificación sistemática es la misma que en el volumen I, es decir que 
ningún número ha sido cambiado. Sólo hemos ampliado ciertas partes, 
especialmente en el orden político (V). El número de revistas citadas se 
ha visto considerablemente aumentado. No hay menos de 300 revistas 
procedentes de los cinco grupos lingüísticos considerados. Por consi
guiente se han analizado más artículos que en el primer volumen. 
También en este volumen las recensiones son obra mía. Sin embargo, 
renuevo mi agradecimiento al Sr. Profesor Willy Büchi, al Rvdo. Padre 
H . T. Conus y a la condesa Brigitta von Galen por sus preciosos consejos; 
expreso también mi reconocimiento al Rvdo. Padre Martin Schmol 
La composición bibliográfica al igual que los índices son obra de la 
Srta. von Galen que, al mismo tiempo, se ha encargado de la primera 
selección de las publicaciones analizadas, del retoque de los manuscritos 
de las recensiones y finalmente de la corrección de las pruebas. El 
Sr. Médard Boeglin se ha encargado del retoque del índice alfabético de 
las materias bibliográficas.
Las investigaciones bibliográficas han sido de nuevo subvencionadas 
por el Fondo Nacional Suizo para las Investigaciones Científicas. Toda 
nuestra gratitud también al personal de la Biblioteca cantonal de Friburgo. 
Finalmente mi cordial agradecimiento al Sr. Don J. Serra Nogués por 
la colaboración prestada para la realización de la traducción española.

Friburgo en Suiza, 30 de Septiembre de 1961. Arthur Utz
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H IN W E IS ZU M  G EBRAU CH  D E R  BIBLIO G RAPH IE

Im alphabetisch geordneten Verzeichnis steht jeweils nach jedem Titel 
der (fettgedruckte) Hinweis auf die Stelle des systematischen Registers, 
wo der Titel verwertet ist. Der dahinter stehende Stern (*) besagt, daß 
das betreffende Buch oder der betreffende Artikel besprochen worden 
ist. Den Ort der Besprechung findet man in dem „Personenverzeichnis 
zu den Besprechungen“ . Die betreffende Seitenzahl ist kursiv gedruckt. 
Bücher, deren frühere Auflage oder Übersetzung bereits in Bd. I der 
„Grundsatzfragen“ besprochen worden ist, sind durch * und Ziffer I 
gekennzeichnet: *(I).
Im systematischen Verzeichnis werden grundsätzlich nur die Autoren
namen angeführt. Die weiteren bibliographischen Angaben können 
über die alphabetisch geordnete Bibliographie ermittelt werden. Wenn 
das alphabetische Verzeichnis mehrere Schriften ein und desselben 
Autors aufweist, wird, wenn notwendig, im systematischen Verzeichnis 
noch die Jahreszahl (bzw., wenn es sich um einen Wörterbuchartikel 
handelt, die Abkürzung des Wörterbuches) vermerkt. Wenn im selben 
Jahr vom gleichen Verfasser mehrere Schriften in der alphabetischen Liste 
stehen, dann sind die Schriften desselben Erscheinungsjahres mit einem 
klein geschriebenen Buchstaben (in eckiger Klammer) versehen. In der 
Zitation einer solchen Schrift erscheint also dann im systematischen Ver
zeichnis der Autorname mit Jahreszahl der Publikation und mit dem 
betreffenden Buchstaben. In dieser Form ist der Hinweis eindeutig.
In dem Teil ,,Besprechungen“ werden Inhaltsangaben und kritische 
Stellungnahmen zu jenen Veröffentlichungen geboten, die einen aktu
ellen Trend in einem Wissenszweig besonders klar markieren oder 
einen Hinweis deswegen notwendig machen, weil ihr Titel den Suchen
den zu leicht irreführen könnte. Manche Veröffentlichungen positiv
wissenschaftlicher Natur sind deswegen besprochen worden, um jene 
Teile herauszuheben, die für Grundsatzuntersuchungen von eigenem 
Wert sind. Die Titel der Veröffentlichungen sind in dem Teil „Bespre
chungen“ nur so weit aufgeführt, als es zum Verständnis notwendig ist. 
Die näheren bibliographischen Angaben kann der Leser im alphabeti
schen Register leicht nachsehen. Um dem Leser der Besprechungen 
unmittelbar kundzutun, wo es sich um einen Zeitschriftenartikel handelt, 
wurden die Abkürzungen der Zeitschriften beigefügt. Wo also eine 
solche Abkürzung nicht steht, handelt es sich um ein Buch.
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Es sei besonders darauf hingewiesen, daß für die Randgebiete (z. B. 
Soziologie, Rechtswissenschaft, Wirtschaftswissenschaft, politische 
Wissenschaften) nur jene Publikationen in die Bibliographie aufgenom
men wurden, die dem Grundsatzforscher entweder leicht verständlich 
oder für ihn besonders aufschlußreich sind.
Soweit es das Gesamt der Publikationen erlaubte, wurden die allge
meinen Tendenzen in Zusammenfassungen festgehalten.

INDICATIONS POUR L’UTILISATION DE LA BIBLIOGRAPHIE

Dans le répertoire alphabétique, on trouve après chaque nom d’auteur 
l’indication en caractères gras de la rubrique du catalogue systématique 
où la publication est utilisée. L’astérisque (*) indique que le livre ou 
l’article a fait l’objet d’un compte rendu. Le lieu du compte rendu est à 
rechercher dans « l’index des auteurs mentionnés dans les comptes ren
dus ». La page en question est imprimée en italique. Les livres, qui ont 
fait l’objet d’un compte rendu dans le volume précédent portent l’asté
risque * et le chiffre I: *(I).
L’index systématique ne contient, en principe, que les noms d’auteurs. 
Les autres renseignements bibliographiques peuvent être obtenus dans 
le répertoire alphabétique. Lorsque les index contiennent plusieurs 
ouvrages ou plusieurs articles d’un même auteur, la distinction s’opère 
au moyen d’une mention de l’année ou de l’abréviation relative. Si le 
répertoire alphabétique contient plusieurs titres, parus dans l’année, 
d’un même auteur, une lettre minuscule, placée entre crochets, permet 
de les reclasser. Dans l’index systématique, une telle citation se retrouve 
avec le nom de l’auteur, l’année de la publication et la lettre correspon
dante.
Dans la partie intitulée « Comptes rendus » on trouvera essentiellement les 
publications caractéristiques pour la conception actuelle des problèmes, 
ou qui exigent une note parce que leurs titres pourraient égarer le 
chercheur. Nous avons donné des comptes rendus de quelques publi
cations concernant les sciences positives pour mettre en lumière les 
chapitres qui touchent à des questions de fond. Dans cette partie les 
titres complets des publications ne sont indiqués que lorsque la com
préhension le nécessite. Les autres indications bibliographiques pourront 
être trouvées facilement dans le répertoire alphabétique. Lorsqu’il s’agit 
du compte rendu d’un article on trouvera les abréviations du titre de la 
revue d’où est tiré l’article en question. Donc partout où il n’y a pas de 
telles abréviations il s’agit d’un livre.
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Les résumés en quatre langues devraient permettre une vue d’ensemble 
des tendances générales qui existent dans les differents secteurs des 
sciences sociales.

HOW TO USE THE BIBLIOGRAPHY

After each entry in the alphabetically arranged index will be found (in 
bold type) the indication of the place where the work is used in the 
systematic index. The asterisk (*) placed after the work signifies that 
the book or the article in question is reviewed. The place of that review 
is to be found in the index of authors, where the italicized number 
refers to the page. Books of which a former edition has already been 
reviewed in the first volume of the “Bases” are indicated with (I): *(I). 
In principle, the systematic index contains only the names of the auth
ors, since the other bibliographical data can be found by referring to 
the alphabetical index. If this index contains several works by the same 
man, the year of publication (or an abbreviation if the work in question 
is a lexicon) is noted in the entry in the systematic index. Further, if 
in the alphabetical index an author has several publications with the 
same date, the systematic index indicates the work in question by the 
year of publication followed by a small letter in brackets. Thus, the name 
of the author, the year of publication and the appropriate letter make it 
easy to find the work in question in the alphabetical index. In that way, 
the indication is clear.
The section “Reviews” presents resumes and critical opinions on those 
works 1) in which a present trend in a field of study is particularly 
well exemplified, or 2) whose titles might easily lead the researcher 
astray. Therefore, many works which pertain rather to the domain of 
the positive sciences have been included in order to be able to review 
those sections which are of special interest for the investigation of the 
fundamental principles.
The titles of the publications in the section “Reviews” are quoted only 
as far as necessary for clear understanding. The reader can easily find 
all further bibliographical indications in the alphabetical register. To 
indicate to the reader where an article is quoted, the abbreviations of 
the periodicals are added; where there is no such an abbreviation, 
a book is quoted.
It should be especially stressed that for the marginal areas (e. g. sociology, 
jurisprudence, political sciences) only those publications have been

2 Utz, Grundsatzfragen II
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included which are easily understandable or particularly useful for the 
researcher interested in the fundamental principles.
As far as possible the most recent general trends or tendencies have been 
given in the resume to be found after the different sections of the reviews.

INDICACIONES PARA EL USO DE LA BIBLIOGRAFIA

En la bibliografía ordenada alfabéticamente se encuentran, después de 
cada publicación, la indicación en gruesos caracteres de la rúbrica de la 
bibliografía ordenada sistemáticamente, donde la publicación es utili
zada. El asterisco indica que el libro o el artículo ha sido ya objeto de 
una recensión, la cual debe de ser buscada en el «índice de autores 
mencionados en las recensiones». La página en cuestión está impresa en 
itálica. Los libros, objeto de una recensión en el volumen precedente, 
llevan asterisco * y la cifra I: *(I).
La ordenación sistemática no contiene en principio sino los nombres de 
autores. Las otras indicaciones bibliográficas pueden ser obtenidas en la 
ordenación alfabética. Cuando los índices contienen varias obras o 
artículos de un mismo autor, la distinción se hace por medio de la cita 
del año de publicación o de la abreviación relativa. Si la ordenación 
alfabética contiene varios títulos aparecidos en un mismo año, del 
mismo autor, una letra minúscula, colocada entre corchetes, permite 
reclasificarlos. En la ordenación sistemática, una tal cita se encuentra 
con el nombre del autor, año de publicación y la letra correspondiente. 
En la parte titulada «Recensiones» se encontrarán sobre todo las publi
caciones características para la concepción actual de los problemas, 
o las que exigen una nota porque sus títulos podrían confundir al 
investigador. Hemos elaborado las recensiones de algunas publicaciones 
referentes a las ciencias positivas para hacer resaltar los capítulos que 
interesan a las cuestiones de fondo. En esta parte los títulos completos 
de las publicaciones sólo se indican cuando la comprensión lo reclama 
necesario. Las otras indicaciones bibliográficas podrán hallarse fácilmente 
en la bibliografía ordenada sistemáticamente. Cuando se trata de la 
recensión de un articulo, se encontrarán las abreviaciones del título de 
la revista de la cual se ha extraido. Por lo tanto donde no haya tales 
abreviaciones se entenderá que se trata de un libro.
Los resúmenes dados en cuatro lenguas deberían permitir una vista de 
conjunto de las tendencias generales existentes actualmente en los distin
tos sectores de las ciencias sociales.



ABKÜRZUNGEN
ABRÉVIATIONS — ABBREVIATIONS — ABREVIACIONES

AAAPSS

AAWL

ACSR
ADAWB

AdP
AES
AESC
AFD
AFDL
AFDT
AfP
AGFS
AISC

AJCL
AJIL
AJS
Am
Ang
AO
AöR
Apoll
APSR
ARACMP

Arbor
ARSP
AS
ASoc
ASR
AV
BGHStr

=  Armais of the American Academy of Political and Social 
Science, Philadelphia

=  Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften und der 
Literatur, Geistes- und sozialwissenschaftliche Klasse, Mainz 

=  American Catholic Sociological Review, Chicago 
=  Abhandlungen der Deutschen Akademie der Wissenschaften 

zu Berlin, Klasse für Philosophie, Geschichte, Staats-, Rechts
und Wirtschaftswissenschaften, Berlin 

=  Archives de philosophie, Paris 
=  Archives Européennes de Sociologie, Paris 
=  Annales, Economies Sociétés Civilisations, Paris 
=  Anuario de Filosofía del Derecho, Madrid 
=  Annales de la Faculté de Droit de Liège, Liège 
=  Annales de la Faculté de Droit de Toulouse, Toulouse 
=  Archiv für Philosophie, Stuttgart 
=  Archivio Giuridico „Filippo Serafini“, Modena 
=  Archives Internationales de Sociologie de la Coopération, 

Paris
=  American Journal of Comparative Law, Ann Arbor 
=  The American Journal of International Law, Washington 
=  American Journal of Sociology, Chicago 
=  America, New York 
- Angelicum, Roma 
=  Australian Outlook, Sydney 
=  Archiv des öffentlichen Rechts, Tübingen 
=  Apollinaris, Romae
=  American Political Science Review, Washington 
=  Anales de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, 

Madrid
=  Arbor, Madrid
=  Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie, Neuwied 
=  Aggiomamenti sociali, Milano 
=  L’Année Sociologique, Paris 
=  Archives de Sociologie des Religions, Paris 
=  Archiv des Völkerrechts, Tübingen
=  Entscheidungen des Bundesgerichtshofes in Strafsachen, 

Detmold

2»
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BGHZiv

BIRES

BISS
BJS
Blf
BT
Burg
BVerfGE
BYIL
CanL
CARS
CB
CC
CD
CDr
CEA
CFN

ChrU
CIS
CLR
CPS
CrC
Crisis
CS
CSF
CSoc
CSSH
CSW
CT
D
DASC
DC
Dial
Diái
Dián
Dió
Diog
DocC
DRev

=  Entscheidungen des Bundesgerichtshofes in Zivilsachen, 
Detmold

=  Bulletin de l’Institut de Recherches économiques et sociales, 
Louvain

=  Bulletin international des sciences sociales, Paris 
=  British Journal of Sociology, London 
=  Blackfriars, London 
=  Bulletin thomiste, Paris 
=  Burgense, Burgos
=  Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts, Tübingen 
=  British Yearbook of International Law, London 
=  Canadian Labour, Ottawa 
=  Cahiers de l’Action religieuse et sociale, Paris 
=  Les Cahiers de Bruges, Bruxelles 
=  La Civiltá Cattolica, Roma 
=  La Ciudad de Dios, Escorial — Madrid 
=  Cahiers du Droit, Paris 
=  Cahiers d’Étude de l’Automation, Paris 
=  Cahiers de la Fondation Nationale des Sciences Politiques, 

Paris
=  Christ Unterwegs, München 
=  Cahiers Internationaux de Sociologie, Paris 
=  Columbia Law Review, New York 
=  Cuadernos de Política Social, Madrid 
=  Cross Currents, New York 
=  Crisis, Madrid 
=  Current Sociology, Paris 
=  Chronique sociale de France, Lyon 
=  Ciencias Sociales, Medellin
=  Comparative Studies in Society and History, Den Haag 
=  Christlich-soziale Werkbriefe, München 
=  La Ciencia Tomista, Salamanca 
=  Dokumente, Köln
=  Les Dossiers de l’action sociale catholique, Bruxelles 
=  Doctor Communis, Torino 
=  Dialéctica, Neuchâtel 
=  Diálogo, Buenos Aires 
=  Diánoia, México 
=  Diogenes, Buenos Aires 
=  Diogène, Paris
=  La Documentation catholique, Paris 
=  Duquesne Review, Pittsburgh/Penns.
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DS
DSc
DTP
DU
EA
Ec
EcJ
Econ
ED
EH
EPES
EsFil
Esp
Espr
Eth
EtPr
Études
F
FA
FamRZ
FGSB

FH
FS
FsM
FZPT

Gaz
GL
GM
GMK
H
HistJ
HJ
HJWG

HK
HLR
HumR
HumT
HwSw
I

=  Droit social, Paris 
=  Duns Scotus, Cleveland 
=  Divus Thomas, Placentiae 
=  Deutsche Universitätszeitung, Göttingen 
=  Europa-Archiv, Oberursel 
=  Economica, London 
=  The Economic Journal, London 
=  Económica, La Plata 
=  Estudios de Derecho, Medellin 
=  Économie et Humanisme, Caluire/Rhöne 
=  Études politiques, économiques et sociales, Paris 
=  Estudios Filosóficos, Santander 
=  Espíritu, Barcelona 
=  Esprit, Paris 
=  Ethics, Chicago 
=  Études de Presse, Paris 
=  Études, Paris 
=  Filosofía, Torino 
=  Foreign Affairs, New York 
=  Ehe und Familie, Bad Godesberg
=  Fachberichte der Gesellschaft für soziale Betriebspraxis, Düs

seldorf
=  Frankfurter Hefte, Frankfurt a. M.
=  Franziskanische Studien, Münster i. W.
=  Fomento social, Madrid
=  Freiburger Zeitschrift für Philosophie und Theologie, Frei- 

burg/Schweiz 
=  Gazette, Leiden
=  Geist und Leben, München-Würzburg 
=  Giornale di Metafísica, Genova-Torino 
=  Gewerkschaftliche Monatshefte, Köln 
=  Hochland, München 
=  Historisches Jahrbuch, München 
=  The Hibbert Journal, London
=  Hamburger Jahrbuch für Wirtschafts- und Gesellschafts

politik, Tübingen
=  Herder-Korrespondenz, Freiburg i. Br.
=  Harvard Law Review, Cambridge/Mass.
=  Human Relations, London 
=  Humanitas, Tucuman 
=  Handwörterbuch der Sozialwissenschaften 
=  Iustitia, Roma
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IJCS — International Journal of Comparative Sociology, Dhar- 
war/India

Imp = Impact, Paris
IO = Industrielle Organisation, Zürich
IP ' = Il Politico, Pavia
IPSA = International Political Science Abstracts, Paris
IRSH = International Review of Social History, Assen
ISSS = Illinois Studies in the Social Sciences, Urban
J = Juristenzeitung, Tübingen
JbIR = Jahrbuch für Internationales Recht, Göttingen
JböRG = Jahrbuch des öffentlichen Rechts der Gegenwart, Tübingen
JbS = Jahrbuch für Sozialwissenschaft, Göttingen
JDI = Journal du Droit international, Paris
JHI = Journal of the History of Ideas, Lancaster/Pa.
JHUS = Johns Hopkins University Studies in Historical and Poli

tical Science, Baltimore
JIJK = Journal der Internationalen Juristenkommission, Genf
JJ = Juristen-Jahrbuch, Köln
JLE = The Journal of Law and Economics, Chicago
JM = Justice dans le Monde, Louvain
JNSt = Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik, Stuttgart
JP = The Journal of Philosophy, New York
JPolE = The Journal of Political Economy, Chicago
JR = The Juridical Review, Edinburgh
Jus = Jus, Milano
K = Kyklos, Bern
KD = Kerygma und Dogma, Göttingen
KSt = Kantstudien, Berlin
KZS = Kölner Zeitschrift für Soziologie, Köln
L = Labor, Bruxelles
LE = Lecciones y Ensayos, Buenos Aires
LKAB = Lehrbogen der Katholischen Arbeiterbewegung West

deutschlands, Köln
LQR = Law Quarterly Review, London
LTP = Laval théologique et philosophique, Québec
LV = Lumière et Vie, St. Alban
M = Die Mitarbeit, Berlin
MC = Miscelanea Comillas, Comillas/Santander
Mind = Mind, London
MNP = Monde Nouveau -  Paru, Paris
Mon = Der Monat, München
Ms = Mensaje, Santiago/Chile
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MSch = The Modern Schoolman, St. Louis
MSESS = Manchester School of Economic and Social Studies, Man

chester
MSt = Mediaeval Studies, New York
MTZ = Münchener Theologische Zeitschrift, München
N = Nomos, New York
NA = Neues Abendland, Augsburg
NJW = Neue Juristische Wochenschrift, München
NLF = Natural Law Forum, Notre Dame/Ind.
NO = Die neue Ordnung, Köln
NRT = Nouvelle Revue Théologique, Tournai
NS = The New Scholasticism, Baltimore
NU = Nouvelles de l’UNESCO, Paris
NV = Nova et Vetera, Fribourg
o c = Orbis Catholicus, Barcelona
OeZR = Oesterreichische Zeitschrift für öffentliches Recht, Wien
Or = Die Orientierung, Zürich
OrC = L’Ordre corporatif, Hydra-Alger
Ordo = Ordo, Düsseldorf
OrS = Ordo socialis, Münster i. W.
OW = Offene Welt, Frankfurt a. M.
P = Population, Paris
PACPA = Proceedings of the American Catholic Philosophical Asso

ciation, Washington
Pen = Pensamiento, Madrid
Phil = Philosophy, London
PhRev = Philosophical Review, Ithaca
PhSt = Philosophical Studies, Maynooth
PJ = Philosophisches Jahrbuch der Görresgesellschaft, Fulda
PM = Die politische Meinung, Bonn
Pol = Politique, Paris
PolE = Politique Étrangère, Paris
PolS = Political Science, Wellington
PPR = Philosophy and Phenomenological Research, Buffalo/N. Y.
PrA = Priester und Arbeiter, Köln
PS = Politische Studien, München
PScQu = Political Science Quarterly, New York
PV = Politische Vierteljahresschrift, Köln
QAS = Quaderni di Azione Sociale, Roma
QS = Quaderni di Sociologia, Torino
RAP = Revue de l’Action populaire, Paris
RassL = Rassegna del Lavoro, Roma
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RassSF
RCDIP
RDIDC
RDPSP
RE
REDI
Rel
Reil
REP
RES
RevAdP
RevAP
RevCS
RevEcP
RevEP
RevF
RevIS
RevISS
RevMS
RevN
RevSE
RF
RFDUM

RFN
RFS
RFSP
RGDIP
RGLJ
RHES
RIDC
RIFD
RIP
RIS
RISG
RISS
RJBA
RJUPR

RM
RMM
RP

=  Rassegna di Scienze Filosofiche, Roma 
=  Revue Critique de Droit International Privé, Paris 
=  Revue de Droit international et de Droit comparé, Bruxelles 
=  Revue de Droit Public et de la Science Politique, Paris 
=  Revue économique, Paris
=  Revista Española de Derecho Internacional, Madrid 
=  Relations, Montréal 
=  Relations industrielles, Québec 
=  Revue d’économie politique, Paris 
=  Revue économique et sociale, Lausanne 
=  Revista de Administración pública, Madrid 
=  Revista Argentina de Política, Buenos Aires 
=  Revista de Ciencias Sociales, San Juan de Puerto Rico 
=  Revista de Economía Política, Madrid 
=  Revista de Estudios Políticos, Madrid 
=  Revista de Filosofía, Madrid 
=  Revue de l’Institut de Sociologie, Bruxelles 
=  Revue internationale des Sciences sociales, Paris 
=  Revista Mexicana de Sociología, México 
=  Revue Nouvelle, Bruxelles 
=  Review of Social Economy, Milwaukee/Wisc.
=  Rivista di Filosofía, Torino
=  Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad de Ma

drid, Madrid
=  Rivista di filosofía neo-scolastica, Milano 
=  Revue Française de Sociologie, Paris 
=  Revue Française de Science Politique, Paris 
=  Revue générale de droit international public, Paris 
=  Revista General de Legislación y Jurisprudencia, Madrid 
=  Revue d’histoire économique et sociale, Paris 
=  Revue internationale de Droit comparé, Paris 
=  Rivista internazionale di Filosofía del Diritto, Milano 
=  Revue internationale de philosophie, Bruxelles 
=  Revista Internacional de Sociología, Madrid 
=  Rivista italiana per le scienze giuridiche, Torino 
=  Rivista internazionale di science sociali, Milano 
=  Revista Jurídica de Buenos Aires, Buenos Aires 
=  Revista Jurídica de la Universidad de Puerto Rico, San Juan 

de Puerto Rico
=  Review of Metaphysics, New Haven 
=  Revue de Métaphysique et de Morale, Paris 
=  Res publica, Bruxelles
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RPFE
RPL
RPolP
RPs
RPsP
RRFC
RSPI
RSPT

RStw
RT
RTASMP

RUB
RUBA
RUM
RUO
RyF
Salm
Sapt
Sapz
SBKU
Sch
SDHI
SF
SG
SJGVV

SJPP
SJZ
Soc
SocC
SocSt
SozS
SozW
Sph
SRs
SSR
StL
STr
SZ
SZVS

=  Revue philosophique de la France et de l’Étranger, Paris 
=  Revue philosophique de Louvain, Louvain 
=  Revue politique et parlementaire, Paris 
=  Review of Politics, Notre Dame/Ind.
=  Revue de Psychologie des Peuples, Le Havre 
=  Rivista Rosminiana di Filosofía e di Cultura, Milano 
=  Rivista di Studi Politici Internazionali, Firenze 
=  Revue des Sciences philosophiques et théologiques, Le Saul- 

choir
=  Rechts- und Staatswissenschaften, Wien 
=  Revue Thomiste, Paris
=  Revue des Travaux de l’Académie des sciences morales et poli

tiques, Paris
=  Revue de l’Université de Bruxelles, Bruxelles 
=  Revista de la Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires 
=  Revista de la Universidad de Medellin, Medellin 
=  Revue de l’Université d’Ottawa, Ottawa 
=  Razón y Fe, Madrid 
=  Salmanticensis, Salamanca 
=  Sapientia, La Plata 
=  Sapienza, Bologna
=  Schriftenreihe des Bundes Katholischer Unternehmer, Köln 
=  Scholastik, Freiburg i. Br.
=  Studia et Documenta Historiae et Iuris, Romae 
=  Sozialer Fortschritt, Berlin 
=  Studium generale, Berlin-Göttingen-Heidelberg 
=  Schmollers Jahrbuch für Gesetzgebung, Verwaltung und 

Volkswirtschaft, Berlin
=  Salzburger J ahrbuch für Philosophie und Psychologie, Salzburg 
=  Schweizerische Juristenzeitung, Zürich 
=  Sociologus, Berlin 
=  Social Compass, Den Haag 
=  The Social Studies, Philadelphia 
=  Soziale Sicherheit, Wien 
=  Soziale Wirklichkeit, Hamburg 
=  Sophia, Napoli 
=  Schweizer Rundschau, Stans 
=  Sociology and Social Research, Los Angeles 
=  Staatslexikon der Görresgesellschaft 
=  Sociologie du Travail, Paris 
=  Stimmen der Zeit, Freiburg i. Br.
=  Schweizerische Zeitschrift für Volkswirtschaft und Statistik, 

Bern
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T = Temis, Zaragoza
Thom = The Thomist, Washington
ThSt = Theological Studies, Woodstock/Maryland
TLR = Tulane Law Review, New Orleans
TN = Thought, New York
TQ = Theologische Quartalschrift, Tübingen
TTZ = Trierer Theologische Zeitschrift, Trier
TZ = Theologische Zeitschrift, Basel
TuG = Theologie und Glaube, Paderborn
U = Universitas, Stuttgart
UCLR = University of Chicago Law Review, Chicago
Verbe = Verbe, Martigny
VES = La Vie économique et sociale, Anvers
VLR = Virginia Law Review, Charlotteville
VP = Vita e pensiero, Milano
VSWG = Vierteljahrsschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, 

Stuttgart
v v = Verdad y Vida, Madrid
WoW = Wort und Wahrheit, Wien
WP = World Politics, Princeton
WPQ = The Western Political Quarterly, Salt Lake City
WR = Wirtschaft und Recht, Zürich
X = Xenium, Cordoba
YLJ = Yale Law Journal, New Haven
ZEE = Zeitschrift für Evangelische Ethik, Gütersloh
ZN == Zeitschrift für Nationalökonomie, Wien
ZP = Zeitschrift für Politik, Berlin
ZPF = Zeitschrift für philosophische Forschung, Reutlingen
ZS = Zeitschrift für Sozialreform, Wiesbaden
ZStW = Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft, Tübingen



S Y S T E M A T I S C H  G E O R D N E T E  B I B L I O G R A P H I E  
B I B L I O G R A P H I E  S Y S T É M A T I Q U E  

B I B L I O G R A P H Y  A C C O R D I N G  TO S U B J E C T - M A T T E R  
B I B L I O G R A F I A  S I S T E M A T I C A

1.





a. E I N T E I L U N G  D E R  B I B L I O G R A P H I E

I. D IE  P R I N Z I P I E N  D E R  G E S E L L S C H A F T S L E H R E

1. Geschichte der Wissenschaften vom Sozialen
2. Definition, Wesen des Sozialen und der Gesellschaft
3. Begründung der Sozialethik als Wissenschaft. Erkenntnistheoretische Aus

einandersetzungen. Das Fundament der sozialethischen Normen. Ein
ordnung der Sozialethik in die gesamten sozialen Wissenschaften

4. Sozialwissenschaften (Veröffentlichungen der Grenzgebiete der Sozial
ethik werden nur insofern erfaßt, als sie für den Sozialethiker von Be
deutung sein können)
4.1 Allgemeines, Lexika, Übersichten, Handbücher
4.2 Empirische Sozialwissenschaften

4.2.1 Allgemeines
4.2.2 Soziologie
4.2.3 Religionssoziologie und Soziologie des religiösen Lebens

4.2.3.1 Religionssoziologie
4.2.3.2 Soziologie des religiösen Lebens

4.2.4 Sozialpsychologie
4.3 Sozialphilosophie
4.4 Sozialethik

4.4.1 Handbücher
4.4.2 Veröffentlichungen allgemein sozialethischen Inhaltes, bzw. 

solche, die mehrere sozialethische Einzelfragen behandeln und 
nicht als Handbücher zu bezeichnen sind, also auch Nach
schlagewerke sozialethischen Charakters

5. Die soziale Natur des Menschen
6. Gemeinwohl. Verhältnis von Individuum und Gemeinschaft
7. Soziale Gerechtigkeit und soziale Liebe

7.1 Soziale Gerechtigkeit
7.2 Soziale Liebe

8. Gesellschaft und Autorität, Elite und Macht
9. Activitas socialis

9.1 Sozialprinzipien, bes. Subsidiaritätsprinzip
9.2 Kollektivverantwortung, Kollektivschuld

10. Die Soziale Frage
10.1 Die soziale Frage im allgemeinen
10.2 Katholische Kirche und soziale Frage (vgl. 1 11.2.2)
10.3 Evangelische Kirche und soziale Frage (vgl. 1 11.2.3)
10.4 Die Arbeiterfrage
10.5 Gesellschafdiche Benachteiligung anderer Schichten
10.6 Kulturelle Probleme, Technik und Gesellschaft (Automation)
10.7 Rassenfrage
10.9 Störungen der politischen Ordnung (vgl. auch V 8)

11. Sozialtheorien und Sozialsysteme, Ideologien
11.1 Allgemeines



30 Einteilung der Bibliographie

11.2 „Christliche“ Soziallehre
11.2.1 Allgemeines
11.2.2 Katholische Soziallehre und Sozialtheologie (vgl. I 10.2)
11.2.3 Evangelische Soziallehre und Sozialtheologie (vgl. 1 10.3)

11.3 Personalismus
11.4 Solidarismus
11.5 „Christlicher Sozialismus“
11.6 Sozialismus
11.7 Kommunismus, dialektischer Materialismus

11.7.1 Allgemeines
11.7.2 Marxismus-Leninismus (Soviética)

11.8 Universalismus
11.9 Individualismus, Liberalismus, Neoliberalismus
11.10 Konservatismus

12. Formen der Gesellschaft
13. Aufbau der Sozialethik

II. R E C H T S P H I L O S O P H I E

1. Geschichtliches
2. Wissenschaften vom Recht

2.1 Allgemeines
2.2 Rechtstheorie, soweit für den Rechtsphilosophen von Interesse
2.3 Rechtssoziologie, Rechtsgeschichte, vergleichende Rechtslehre, soweit 

für den Rechtsphilosophen von Interesse
2.4 Rechtsphilosophie

2.4.1 Allgemeine Abhandlungen
2.4.2 Handbücher

3. Definition des Rechts: Wesen, Zweck des Rechts, Rechtssicherheit, 
Rechtsgeltung, Rechtspflicht

4. Rechtsquellen
4.1 Allgemeines
4.2 Autorität
4.3 Gesetz, Legalität — Legitimität, Rechtspluralismus, Einteilung der 

Gesetze (positives Recht)
4.4 Gewohnheitsrecht
4.5 Rechtsprechung

5. Rechtsnormen
5.1 Allgemeines
5.2 Gerechtigkeit, aequitas
5.3 Moral (Recht und Moral), Religion (Recht und Religion)
5.4 Rechtsgefühl, öffentliche Meinung und Tradition als Rechtsnormen

6. Rechtssubjekt
6.1 Allgemeines
6.2 Einzelperson als Rechtsträger, Subjektives Recht

6.2.1 Allgemeines
6.2.2. Menschenrechte, Grundrechte
6.2.3 Rechtsgleichheit

6.3 Gesellschaft als Rechtsträger (Körperschaft)
6.4 Staat als Rechtsträger
6.5 Kirche als Rechtsträger
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6.6 Völkerrecht, internationales Recht (vgl. auch V 7)
7. Rechtssanktion, Strafrecht

7.1 Allgemeines
7.2 Wesen der Strafe und der strafbaren Handlung
7.3 Todesstrafe

8. Vorbereitungen der Rechtsbildung
8.1 Rechtspolitik, Rechtsreform
8.2 Rechtspädagogik (Erziehung zum Rechtsverständnis)

10. Rechtsphilosophische Theorien
10.1 Allgemeines
10.2 Positivismus
10.3 Naturrechtliche Richtungen

10.3.1 Geschichtüches
10.3.2 Allgemeines
10.3.3 Besondere naturrechtliche Richtungen: Biologismus, Soziolo

gisches Naturrecht, Traditionalismus, Kulturphilosophische 
Richtung, Pragmatismus, Existentialismus, Idealismus, Phä
nomenologie, Wertphilosophie, Rationalismus, Real-universale 
Theorie (Thomismus), Theologisch-bekenntnismäßige Rich
tungen (katholische, evangelische)1

10.4 Besondere Einzelrichtungen
10.4.1 Kommunistische Theorie

I I I . D IE  SOZI ALE O R D N U N G

1. Geschichtliches
2. Wesen, Aufbau und Normen der sozialen Ordnung
3. Die Ehe
4. Die Familie
5. Die Frauenfrage
6. Erziehung — Schule
7. Hausgemeinschaft
8. Gemeinde, Dorf, Stadt
9. Regionale Einheit

10. Stamm
11. Nation
12. Sozialorganisationen, Kulturelle Einheiten

12.1 Beruf
12.1.1 Allgemeines, Wesen

12.2 Berufsverbände
12.2.1 Allgemein
12.2.2 Einzelne

12.3 Gesellschaften der Freizeitgestaltung
12.4 Berufsständische Ordnung

13. Der Staat als sozialer Verband
13.1 Allgemeines
13.2 Natur und Ziel des Staates (Wohlfahrtsstaat, Rechtsstaat etc.)
13.3 Ursprung des Staates
13.4 Gesellschaftspolitik

1 Bibliographisch werden die einzelnen Autoren nicht besonders nach den hier vermerkten 
Richtungen gekennzeichnet.
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13.5 Kulturpolitik
13.6 Bevölkerungspolitik
13.7 Staatshaushalt, Steuern

14. Völkergemeinschaft
14.1 Allgemeines
14.2 Internationale Bevölkerungsfragen, Immigration — Emigration
14.3 Unterentwickelte Länder

15. Interessen- und Konkurrenzgemeinschaften (nicht typisch wirtschaftlicher 
Natur), situationsbedingte Gruppen
15.1 Allgemeines
15.2 Masse, Klassen, Stände
15.3 Minderheiten
15.9 Interessenverbände und Staat

16. Hilfsorganisationen und soziale Hilfstätigkeiten
16.1 Allgemeines, Soziale Sicherheit im allgemeinen
16.2 Freie Hilfe
16.3 Öffentlich-rechtliche Hilfeleistung

16.3.1 Allgemeines
16.3.2 Einzelorganisationen der öffentlichen Hilfeleistung
16.3.3 Sozialpolitik

16.3.3.1 Allgemeines
16.3.3.2 Wesen und Aufgabe der Sozialpolitik
16.3.3.3 Arbeitsrecht
16.3.3.4 Soziale Versicherungen
16.3.3.5 Familienpolitik
16.3.3.9 Verschiedene Einzelfragen der Sozialpolitik

16.3.4 Sozialreform
17. Gesellschaftsformende Faktoren, Sozialpädagogik

17.1 Allgemeines
17.2 Öffentliche Meinung
17.3 Publizistik
17.4 Film, Rundfunk, Fernsehen
17.5 Erwachsenenbildung
17.9 Elite als Problem der sozialen Auslese

IV. D IE  WI RTS CHAF TL ICHE  O R D N U N G

1. Wirtschaftswissenschaften
1.1 Allgemeine wirtschaftswissenschaftliche Veröffentlichungen, die für 

den Wirtschaftsethiker von Interesse sind
1.2 Geschichte der Wirtschaftsdoktrinen, Geschichte der Wirtschafts

wissenschaften
1.3 Wirtschaftssoziologie
1.4 Wirtschaftspsychologie
1.7 Wirtschaftsphilosophie
1.8 Wirtschaftsethik

1.8.1 Geschichtliches
1.8.2 Allgemeine Traktate
1.8.3 Handbücher

1.9 Wirtschaftstheologie



Einteilung der Bibliographie 33

2. Wesen und Ziel der Wirtschaft
3. Bereiche der Wirtschaft: Hauswirtschaft, Dorfwirtschaft, National

wirtschaft, Weltwirtschaft
4. Produktionsfaktoren in allgemeinethischer und so2ialethischer Betrachtung

4.1 Boden
4.2 Kapital
4.3 Arbeit
4.4 Wirtschaftliche Funktion des Managers, Wirtschaftsorganisation

5. Die sozialethischen Prinzipien und wesentlichen Zielsetzungen jeden 
Wirtschaftens, vor aller Bestimmung eines Wirtschaftssystems: Bedarfs
deckung, das wirtschaftliche Subjekt, Konsumfreiheit, Grundsätze der 
gerechten Verteilung, das wirtschaftliche Gemeinwohl, Wohlstand, Fort
schritt usw.

6. Wirtschaftssysteme: Privatwirtschaft, Gemeinwirtschaft, soziale Markt
wirtschaft, Planwirtschaft, sozialistische, liberale, neoliberale Wirtschaft, 
Kapitalismus usw.

7. Die unmittelbaren wirtschaftsethischen Prinzipien, Grundsätze der Wirt
schaftsordnung
7.1 Allgemein
7.2 Privateigentum

7.2.1 Allgemein
7.2.2 Eigentum an Produktionsgütern

7.2.2.1 Allgemein
7.2.2.2 Bodeneigentum

7.3 Arbeitsvertrag
7.4 Wettbewerb

8. Der gerechte Preis (Wertlehre)
9. Die wirtschaftenden Subjekte und Einheiten

9.1 Allgemein
9.2 Unternehmung, mittelständische und Großunternehmung, Betrieb, 

Kartell, Konzern, Trust, Produktionsgenossenschaften
9.3 Der Unternehmer, die Unternehmerverbände, Machtmittel der Unter

nehmer
9.4 Der Arbeitnehmer

9.4.1 Allgemeines über Rechte und Pflichten des Arbeitnehmers
9.4.3 Gewerkschaften
9.4.4 Streik
9.4.5 Mitbestimmung
9.4.6 Ergebnisbeteiligung, Miteigentum

9.5 Der Konsument, die Verbrauchergenossenschaften
9.9 Wirtschaftsverbände und Staat

10. Die Regulatoren des Wettbewerbs
10.1 Allgemein
10.2 Berufsverbände

10.2.1 Allgemein
10.2.2 Einzelne Berufsverbände
10.2.3 Berufsständische Ordnung (wirtschaftlich)

10.3 Wirtschaftspolitik, Finanzpolitik, Steuerpolitik (als Wirtschaftspolitik)
10.4 Wirtschaftsrecht
10.5 Sozialisierung
10.6 Der Staat als wirtschaftendes Subjekt, Verstaatlichung

3 Utz, Grundsatzfragen II
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11. Produktion
12. Verteilung

12.1 Allgemeines
12.2 Lohn
12.3 Zins
12.4 Rente
12.5 Gewinn

13. Der Verbrauch
14. Geld, Kredit
15. Internationale Wirtschaftsprobleme

V. D IE  P O L IT IS C H E  O R D N U N G

1. Geschichtliches zur politischen Philosophie
2. Begriff und Wesen der politischen Ordnung, Abgrenzung gegen Wirt

schaft und Gesellschaft, Definition des Politischen
2.1 Allgemeines
2.2 Autorität, Macht, Gewalt, Legitimität
2.3 Ursprung der Staatsgewalt
2.4 Souveränität

3. Die Wissenschaften der Politik
3.1 Allgemeines, Allgemeine Staatslehre
3.2 Politische Geschichte, Verfassungsgeschichte
3.3 Political Sciences (positive Wissenschaften)

3.3.1 Allgemeines, Handbücher, Lexika
3.3.2 Einzelwissenschaften: Politische Soziologie, Politische Geogra

phie, Politische Psychologie, Politische Theorie
3.4 Politische Philosophie

3.4.1 Allgemeines
3.4.2 Handbücher

3.5 Politische Ethik
3.6 Politische Theologie

4. Die Normen des politischen Handelns
4.1 Allgemeines
4.2 Ethik und Politik, ethische Normen
4.3 Religion und Politik
4.4 Rechtliche Normen

4.4.1 Allgemeines
4.4.2 Naturrechtliche Normen
4.4.3 Positiv-rechtliche Normen

4.4.3.1 Allgemeines
4.4.3.2 Grundgesetz
4.4.3.3 Verfassung

4.5 Konventionelle und soziologische Normen
5. Die Aufteilung der politischen Macht auf die politischen Rechtssubjekte 

(innerer Aufbau der politischen Ordnung)
5.1 Allgemeines zum inneren Aufbau der politischen Ordnung
5.2 Die politischen Grundrechte und Grundpflichten des Bürgers

5.2.1 Allgemeines
5.2.2 Freiheit der politischen Meinungsäußerung, öffentliche Meinung
5.2.3 Politisches Verbandsrecht
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5.2.4 Gehorsam des Bürgers
5.2.5 Gehorsamsverweigerung, Recht zur Revolution, Widerstand
5.2.6 Kriegsdienstverweigerung
5.2.9 Einzelfragen bezüglich der politischen Grundrechte (z. B. Minder

heiten, Rassen, politisches Asyl, usw.)
5.3 Die Aufteilung der politischen Gewalt auf ganzheitliche politische 

Gemeinschaften: Zentralismus und Föderalismus
5.3.1 Allgemeines zum Zentralismus und Föderalismus
5.3.2 Die politische Gemeinde
5.3.3 Die politische Provinz, der Kanton
5.3.4 Der Bundesstaat, der Staatenbund

5.4 Die Aufspaltung der politischen Gewalt, Bindung der Staatsgewalt
5.4.1 Allgemeines
5.4.2 Die Gewaltenteilung im traditionellen Sinne

5.4.2.1 Allgemeines
5.4.2.2 Die Legislative
5.4.2.3 Die Exekutive

5.4.2.3.1 Allgemeines
5.4.2.3.2 Regierung
5.4.2.3.3 Verwaltung

5.4.2.4 Die richterliche Gewalt
5.5 Staatsformen

5.5.1 Allgemeines
5.5.2 Monarchie
5.5.3 Aristokratie, Patrimonialstaat
5.5.4 Oligarchie
5.5.5 Theokratie
5.5.6 Ständestaat
5.5.7 Demokratie, Republik

5.5.7.1 Allgemeines
5.5.7.2 Begriff der Demokratie
5.5.7.3 Volkssouveränität
5.5.7.4 Wahlrecht, Wahlsystem
5.5.7.5 Parlament, Regierung, Gewaltenteilung in der Demokratie
5.5.7.6 Parteien
5.5.7.7 Spiel der demokratischen Kräfte: öffentliche Meinung, 

pressure groups usw.
5.5.8 Kolonialstaat

5.6 Die politischen Kräfte und Typen
5.6.1 Allgemeines
5.6.2 Die einzelnen politischen Kräfte
5.6.5 Die politischen Typen (Politische Typologie)

5.6.5.1 Allgemeines
5.6.5.2 Die einzelnen Typen

6. Die gesamtpolitische Tätigkeit oder Machtentfaltung nach außen
6.1 Tätigkeit der Zusammenarbeit in der Außenpolitik

6.1.1 Allgemeines zur Außenpolitik und zu den internationalen Be
ziehungen

6.1.2 Normen der Außenpolitik
6.1.8 Kirche und Staat

6.2 Tätigkeit der kriegerischen Auseinandersetzung

3*
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6.2.1 Allgemeines und Grundsätzliches zum Heerwesen und zum Krieg
6.2.2 Einzelfragen des Krieges

7. Die überstaatliche Gemeinschaft: Völkerbund, Völkerrecht, Internationale 
Politik
7.1 Allgemeines
7.2 Geschichtliches

8. „Die politische Frage“ (Störungen im politischen Kräftespiel) auf natio
naler und internationaler Ebene

9. Politische Theorien und Ideologien
9.1 Allgemeines
9.2 Einzelne politische Theorien und Ideologien

10. Vorbereitung auf die politische Handlung, politische Pädagogik, po
litische Auslese, politische Propaganda usw.



a. D IS P O S IT IO N  D E  LA B IB L IO G R A P H IE

I. LES P R IN C IP E S  D E LA D O C T R IN E  SOCIALE

1. Histoire des sciences sociales
2. Définition, nature de l’être social et de la société
3. Fondement de l’éthique sociale comme science. Fondement critériologique 

des normes éthico-sociales. Insertion de l’éthique sociale dans l’ensemble 
des sciences sociales

4. Sciences sociales. (Les publications qui sont aux frontières de l’éthique 
sociale ne seront analysées que dans la mesure exigée par le sujet)
4.1 Généralités, Lexiques, Abrégés, Manuels
4.2 Sciences sociales empiriques

4.2.1 En général
4.2.2 Sociologie
4.2.3 Sociologie des religions et sociologie religieuse

4.2.3.1 Sociologie des religions
4.2.3.2 Sociologie religieuse

4.2.4 Psychologie sociale
4.3 Philosophie sociale
4.4 Éthique sociale

4.4.1 Manuels
4.4.2 Publications au contenu d’éthique sociale générale, c.à.d. qui 

traitent plusieurs questions particulières d’éthique sociale et qui 
ne peuvent se ranger parmi les manuels, tels les ouvrages de 
consultation concernant l’éthique sociale

5. Nature sociale de l’homme
6. Bien commun. Rapports entre l’individu et la communauté
7. Justice sociale et amour social

7.1 Justice sociale
7.2 Amour social

8. Société et autorité, élite et pouvoir
9. L’agir social

9.1 Principes sociaux, par ex. le principe de subsidiarité
9.2 Responsabilité collective, la faute collective

10. La question sociale
10.1 La question sociale en général
10.2 L’Église catholique et la question sociale (cf. I 11.2.2)
10.3 L’Église protestante et la question sociale (cf. I 11.2.3)
10.4 Question ouvrière
10.5 Problèmes d’autres couches sociales
10.6 Problèmes culturels, technique et société (Automation)
10.7 Question raciale
10.9 Déséquilibres dans l’ordre politique (cf. V 8)

11. Théories et systèmes sociaux, idéologies
11.1 En général
11.2 La doctrine sociale chrétienne
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11.2.1 Généralité
11.2.2 Doctrine et théologie sociales catholiques (cf. I 10.2)
11.2.3 Doctrine et théologie sociales protestantes (cf. I 10.3)

11.3 Le personnalisme
11.4 Le solidarisme
11.5 Le «socialisme chrétien»
11.6 Le socialisme
11.7 Le communisme, matérialisme dialectique

11.7.1 En général
11.7.2 Le marxisme-léninisme (Soviética)

11.8 L’universalisme
11.9 L’individualisme, le libéralisme, le néolibéralisme
11.10 Conservativisme

12. Les différentes formes de la société
13. Organisation de l’éthique sociale

II. PHILOSOPHIE DU DROIT

1. Histoire
2. Les sciences du droit

2.1 Généralités
2.2 Théorie générale du droit, histoire du droit, droit comparé (dans la 

mesure où ils intéressent la philosophie du droit)
2.3 Sociologie du droit (pour autant qu’elle intéresse la philosophie du 

droit)
2.4 Philosophie du droit

2.4.1 Traités généraux
2.4.2 Manuels

3. Définition du droit: nature, but, sécurité du droit, validité, efficacité du 
droit, obligation juridique

4. Sources du droit
4.1 En général
4.2 Autorité
4.3 Loi, légalité, légitimité, pluralisme juridique, division des lois (droit 

positif)
4.4 Loi coutumière
4.5 Jurisprudence

5. Normes du droit
5.1 En général
5.2 Justice, équité
5.3 Morale (droit et morale), Religion (droit et religion)
5.4 Sens de la justice, opinion publique et tradition comme normes du droit

6. Sujet du droit
6.1 En général
6.2 Personne individuelle comme sujet de droit, droit subjectif

6.2.1 En général
6.2.2 Les droits de l’homme, les droits fondamentaux, les droits sociaux
6.2.3 Égalité des droits

6.3 La société comme sujet de droits (corporation, institution)
6.4 L’État comme sujet de droits
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6.5 L’Église comme sujet de droits
6.6 Droit des gens, droit international (cf. V 7)

7. Sanction juridique, droit pénal
7.1 En général
7.2 Nature de la peine et du délit
7.3 Peine de mort

8. Préparatifs à la formation du droit
8.1 Politique juridique, réforme du droit
8.2 Pédagogie juridique

10. Théories de la philosophie du droit
10.1 En général
10.2 Positivisme
10.3 Orientations du droit naturel

10.3.1 Histoire
10.3.2 En général
10.3.3 Orientations particulières du droit naturel: Biologisme, Droit 

naturel sociologique, Traditionalisme, Orientation vers la 
philosophie de la culture, Pragmatisme, Existentialisme, 
Idéalisme, Phénoménologie, Philosophie des valeurs, Rationa
lisme, Réalisme universel (Thomisme), Orientations théolo- 
gico-confessionnelles (catholiques, protestantes)1

10.4 Autres orientations
10.4.1 Théorie communiste

I I I .  L’O R D R E  SOCIAL
1. Histoire
2. Nature et organisation de l’ordre social
3. Le mariage
4. La famille
5. Féminisme
6. L’éducation — l’école
7. La communauté de vie domestique
8. La commune, le village, la ville
9. L’unité régionale

10. La tribu
11. La nation
12. Organismes sur le plan social, les unités culturelles

12.1 La profession
12.1.1 En général, nature

12.2 Associations professionnelles
12.2.1 En général
12.2.2 En particulier

12.3 Groupes de loisirs
12.4 Ordre professionnel

13. L’État comme structure sociologique
13.1 En général
13.2 Nature et but de l’État (État de droit, etc.)
13.3 Origine de l’État

1 Bibliographiquement chaque auteur ne sera pas désigné particulièrement d’après les orien" 
tâtions indiquées ici.
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13.4 Politique sociétaire (l’État, organisateur de la société)
13.5 Politique culturelle
13.6 Politique démographique
13.7 Budget de l’État, impôts

14. Communauté des peuples
14.1 En général
14.2 Population mondiale, immigration — émigration
14.3 Pays en voie de développement

15. Communautés rivales et associations d’intérêts (au sens non-économique), 
groupes conditionnés par l’histoire (les états) et la situation
15.1 En général
15.2 Masse, classes, couches sociales
15.3 Minorités
15.9 Les associations d’intérêts et l’État

16. Organisations d’assistance et activités d’assistance sociale
16.1 En général
16.2 Assistance privée
16.3 Assistance publique

16.3.1 En général, sécurité sociale en général
16.3.2 Organisations particulières de l’assistance publique
16.3.3 Politique sociale

16.3.3.1 En général
16.3.3.2 Nature et tâches de la politique sociale
16.3.3.3 Législation du travail
16.3.3.4 Sécurité sociale, assurance sociale
16.3.3.5 Politique familiale
16.3.3.9 Questions diverses concernant la politique sociale

16.3.4 Les réformes sociales
17. Facteurs constructifs de la société, pédagogie sociale

17.1 En général
17.2 Opinion publique
17.3 Presse
17.4 Cinéma, radio, télévision
17.5 Formation des adultes
17.9 Élite comme problème de la sélection sociale

IV. L’O R D R E  É C O N O M IQ U E

1. Les sciences économiques
1.1 Publications de science économique générale présentant un intérêt 

pour l’éthique économique
1.2 Histoire des doctrines économiques et histoire des sciences économiques
1.3 Sociologie économique
1.4 Psychologie économique
1.7 Philosophie économique
1.8 Éthique économique

1.8.1 Histoire
1.8.2 Traités généraux
1.8.3 Manuels

1.9 Théologie économique
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2. Nature et but de l’économie
3. Domaines de l’économie: économie familiale, villageoise, nationale et 

mondiale
4. Facteurs de production considérés du point de vue de l’éthique générale et 

de l’éthique sociale
4.1 Le sol
4.2 Le capital
4.3 Le travail
4.4 La fonction économique des managers, l’organisation économique

5. Principes éthico-sociaux et buts essentiels de chaque économie avant toute 
détermination d’un système économique: satisfaction des besoins, sujet 
économique, liberté de consommation, fondements d’une juste distri
bution, bien commun économique, bien-être, progrès économique etc.

6. Systèmes économiques: économie privée, économie libre des marchés, 
économie communautaire, économie planifiée, capitalisme, etc.

7. Les principes immédiats de l’éthique économique, principes de l’ordre 
économique
7.1 En général
7.2 Propriété privée

7.2.1 En général
7.2.2 Propriété et biens de production

7.2.2.1 En général
1 .2 .2 .2  Propriété du sol

7.3 Contrat de travail
7.4 Concurrence

8. Le juste prix
9. Sujets et unités économiques

9.1 En général
9.2 Entreprise, entreprise de classes moyennes, grande exploitation, 

cartel, trust, sociétés coopératives de production
9.3 Entrepreneurs, syndicats d’entrepreneurs, moyens de pression des 

entrepreneurs
9.4 Les salariés

9.4.1 Généralités sur les droits et les devoirs des salariés
9.4.3 Syndicats ouvriers
9.4.4 Grève
9.4.5 Cogestion
9.4.6 Participation aux bénéfices, copropriété

9.5 Les consommateurs, associations de consommation
9.9 Les associations économiques et l’État

10. Les régulateurs de la concurrence
10.1 En général
10.2 Les associations professionnelles

10.2.1 En général
10.2.2 Associations professionnelles en particulier
10.2.3 Ordre professionnel (du point de vue économique)

10.3 Politique économique, politique financière, politique fiscale (au point 
de vue de la politique économique)

10.4 Le droit économique



42 Disposition de la Bibliographie

10.5 La socialisation
10.6 L’État en tant que sujet économique, Étatisation

11. Production
12. Distribution

12.1 En général
12.2 Les salaires
12.3 L’intérêt
12.4 La rente foncière
12.5 Les profits

13. La consommation
14. La monnaie, le crédit
15. Problèmes de l’économie internationale

V. L’O R D R E  P O L IT IQ U E

1. Histoire de la philosophie politique
2. Notion et nature de l’ordre politique, délimitation par rapport à l’ordre 

économique et à l’ordre social, définition de l’État
2.1 En général
2.2 Autorité, puissance, pouvoir, légitimité
2.3 Origine du pouvoir étatique
2.4 Souveraineté

3. Les sciences de la politique
3.1 En général, droit constitutionnel
3.2 Histoire politique et histoire constitutionnelle
3.3 Sciences politiques (sciences positives)

3.3.1 Généralités, manuels, lexiques
3.3.2 Sciences spéciales : sociologie politique, géographie politique, 

psychologie politique, théorie politique
3.4 Philosophie politique

3.4.1 En général
3.4.2 Manuels

3.5 Éthique politique
3.6 Théologie politique

4. Normes de l’action politique
4.1 En général
4.2 Éthique et politique, normes morales
4.3 Religion et politique
4.4 Normes juridiques

4.4.1 En général
4.4.2 Normes du droit naturel
4.4.3 Normes du droit positif

4.4.3.1 En général
4.4.3.2 Loi fondamentale, charte des droits de l’homme
4.4.3.3 Constitution

4.5 Normes conventionnelles et sociologiques
5. Répartition du pouvoir politique sur les sujets de droit politique (structure 

interne de l’ordre politique)
5.1 Généralités sur la structure interne de l’ordre politique
5.2 Les droits politiques fondamentaux et les devoirs civiques
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5.2.1 En général
5.2.2 La liberté d’expression politique, l’opinion publique
5.2.3 Droit d’association politique
5.2.4 Obéissance des citoyens
5.2.5 Refus d’obéissance, droit de révolte, résistance
5.2.6 Objection de conscience
5.2.9 Questions spéciales concernant les droits politiques fondamentaux 

(par ex. minorités, races, droit d’asile politique, etc.)
5.3 Répartition du pouvoir politique sur des communautés politiques: 

centralisme et fédéralisme
5.3.1 Généralités sur le centralisme et le fédéralisme
5.3.2 La commune politique
5.3.3 La province politique, le canton
5.3.4 L’État fédéral, confédération d’États

5.4 Séparation des pouvoirs, restriction du pouvoir étatique
5.4.1 En général
5.4.2 Séparation des pouvoirs au sens traditionnel

5.4.2.1 En général
5.4.2.2 Le législatif
5.4.2.3 L’exécutif

5.4.2.3.1 En général
5.4.2.3.2 Le gouvernement
5.4.2.3.3 L’administration

5.4.2.4 Le pouvoir judiciaire
5.5 Les formes de l’État

5.5.1 En général
5.5.2 Monarchie
5.5.3 Aristrocratie, État patrimonial
5.5.4 Oligarchie
5.5.5 Théocratie
5.5.6 État corporatif
5.5.7 Démocratie, République

5.5.7.1 En général
5.5.7.2 Notion de démocratie
5.5.7.3 Souveraineté populaire
5.5.7.4 Droit de vote, système électoral
5.5.7.5 Parlement, gouvernement, séparation des pouvoirs dans 

la démocratie
5.5.7.6 Partis
5.5.7.7 Dynamisme démocratique: opinion publique, pressure 

groups etc.
5.5.8 Empire colonial

5.6 Forces et types politiques
5.6.1 Généralité
5.6.2 Différents genres de forces politiques
5.6.5 Types politiques (Typologie politique)

5.6.5.1 Généralité
5.6.5.2 Types en particulier

6. L’activité politique globale ou déploiement du pouvoir vers l’extérieur
6.1 Collaboration dans la politique extérieure
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6.1.1 Généralités sur la politique extérieure et sur les rapports inter
nationaux

6.1.2 Normes de la politique extérieure
6.1.8 Église et État

6.2 Activité guerrière
6.2.1 Les principes fondamentaux de la guerre et des affaires militaires
6.2.2 Questions spéciales concernant la guerre

7. La communauté supra-étatique: société des Nations, droit des gens, po
litique internationale
7.1 Généralités
7.2 Historique

8. «La question politique» (déséquilibre dans le jeu des forces en politique) 
sur le plan national et international

9. Les théories politiques et idéologies
9.1 En général
9.2 Théories politiques particulières

10. Préparation à l’action politique, pédagogie politique, sélection des élites 
politiques, propagande politique etc.



a. D IS P O S IT IO N  OF T H E  B IB L IO G R A P H Y

I. P R IN C IP L E S  O F SOCIAL D O C T R IN E

1. History of the social sciences
2. Definition of the social and of society
3. Social ethics as a science. Criteriological discussions. Foundation of socio- 

ethical norms. Relation of social ethics to other social sciences
4. Social sciences (Publications from fields closely related to social ethics are 

not mentioned unless they are especially relevant)
4.1 Social sciences in general; Dictionaries; Manuals
4.2 Positive social sciences

4.2.1 In general
4.2.2 Sociology
4.2.3 Sociology of religion and religious sociology

4.2.3.1 Sociology of religion
4.2.3.2 Religious sociology

4.2.4 Social psychology
4.3 Social philosophy
4.4 Social ethics

4.4.1 Texts
4.4.2 General publications about different questions of social ethics

5. Social nature of man
6. Common good.The individual and the community
7. Social justice and social charity

7.1 Social justice
7.2 Social charity

8. Society and authority; élite and power
9. Social action

9.1 Social principles; principle of subsidiary function
9.2 Collective responsibility; collective guilt

10. The social question
10.1 The social question in general
10.2 The Catholic Church and the social question (cf. I 11.2.2)
10.3 The Protestant Church and the social question (cf. I 11.2.3)
10.4 Labor problems
10.5 Problems of other social segments
10.6 Problems of culture and technics and society (Automation)
10.7 Racial question
10.9 Imbalance in the political order (national and international) (cf.

V 8)
11. Social theories and social systems, Ideologies

11.1 In general
11.2 “Christian” social theories

11.2.1 In general
11.2.2 Catholic social doctrine and social theology (cf. I 10.2)
11.2.3 Protestant social doctrine and social theology (cf. I 10.3)
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11.3 Personalism
11.4 Solidarism
11.5 “Christian Socialism”
11.6 Socialism
11.7 Communism, dialectical materialism

11.7.1 In general
11.7.2 Marxism-Leninism (Soviética)

11.8 Universalism
11.9 Individualism, Liberalism, Neoliberalism
11.10 Conservativism

12. Different kinds of society
13. The scheme of social ethics

II. P H IL O S O P H Y  O F LAW

1. History of the philosophy of law
2. Sciences of law

2.1 In general
2.2 Theory of law (of interest to the moralist)
2.3 Sociology of law, history of law, comparative law (of interest to the 

moralist)
2.4 Philosophy of law

2.4.1 General treatises
2.4.2 Manuals

3. Definition of law: Nature of law; aim of law; legal security; legal force; 
juridical obligation

4. Origin of law
4.1 In general
4.2 Authority
4.3 Law; lawfulness; legitimacy; pluralism of laws; different kinds of laws 

(positive law)
4.4 Common law
4.5 Jurisprudence

5. Fundamentals of law
5.1 In general
5.2 Justice; equity
5.3 Law and morality; law and religion
5.4 Sense of justice, public opinion, and tradition as fundamentals of law

6. The subject of rights
6.1 In general
6.2 The individual as the subject of rights

6.2.1 In general
6.2.2 Human rights; natural rights; civic liberties
6.2.3 Equality of rights

6.3 Society as the subject of rights
6.4 The State as the subject of rights
6.5 The Church as the subject of rights
6.6 Law of nations; International law (cf. V 7)

7. Legal sanction; criminal law
7.1 In general
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7.2 The nature of punishment and of punishable act
7.3 Death penalty

8. Preparations for legislation
8.1 Legal policy; Legal reform
8.2 Education of the sense of justice 

10. Theories of philosophy of law
10.1 In general
10.2 Positivism
10.3 Natural law

10.3.1 History of Natural law
10.3.2 In general
10.3.3 Specific tendencies in treatment of natural law: Biologism; 

Natural law in sociology; Traditionalism; Natural law in the 
philosophy of civilization; Pragmatism; Existentialism; 
Idealism; Phenomenology; Philosophy of values; Rationalism; 
Thomism; Natural law in theology (Catholic and Protestant)1

10.4 Other theories of philosophy of law
10.4.1 Communist theory

III . T H E  SOCIAL O R D ER

1. History of the social order
2. Nature, structure, and fundamentals of the social order
3. Marriage
4. Family
5. Feminism
6. Education; School
7. Domestic community
8. Commune, municipality, village, town
9. Regional unity

10. Tribe
11. Nation
12. Associations on the social level, cultural community

12.1 Profession
12.1.1 In general; Nature of profession

12.2 Professional groups
12.2.1 In general
12.2.2 Different professional groups

12.3 Recreational societies
12.4 Vocational order

13. State as community
13.1 In general
13.2 Nature and aim of the State (Welfare State; Constitutional State)
13.3 Origin of the State
13.4 Social policy
13.5 Cultural policy
13.6 Population policy
13.7 State budget, taxes

1 In the bibliography the authors are not classified according to these different tendencies.
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14.

15.

16.

17.

Commonwealth of nations
14.1 In general
14.2 International population problems; Immigration — emigration
14.3 Underdeveloped countries
Syndicates (non-economic), groups conditioned by history and present 
situation
15.1 In general
15.2 Mass, classes, social segments
15.3 Minorities
15.9 Syndicates and the State 
Institutions for social assistance
16.1 In general; social security in general
16.2 Private assistance
16.3 Public welfare

16.3.1 In general
16.3.2 In particular
16.3.3 Social policy

16.3.3.1 In general
16.3.3.2 Nature and aims of social policy
16.3.3.3 Labor legislation
16.3.3.4 National insurance
16.3.3.9 Social policy in particular

16.3.4 Social reform
Constructive factors of society, social education
17.1 In general
17.2 Public opinion
17.3 Press
17.4 Film; radio; television
17.5 Adult education
17.9 Elite as a problem of social selection

IV. T H E  E C O N O M IC  O R D E R

1. Economics
1.1 General publications (of interest to the moralist)
1.2 History of economic doctrines
1.3 Sociology of economics
1.4 Psychology of economic life
1.7 Philosophy of economics
1.8 Ethics of social economy

1.8.1 History
1.8.2 General treatises
1.8.3 Texts

1.9 Theology of economics
2. Nature and aims of economy
3. Domains of economy: domestic economy; economy of rural community; 

national economy; world economy
4. Factors of production from the ethical and socio-ethical point of view

4.1 Real estate
4.2 Capital
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4.3 Labor
4.4 Management; economic organization

5. Socio-ethical principles of economy and fundamental aims of every 
economic system: meeting the demand; man as subject of economics; 
freedom of consumption; equitable distribution of income; the economy 
and the common good, welfare, economic progress

6. Economic systems: private economy, free-market economy, planned eco
nomy, socialist, liberal, neoliberal economy, capitalism

7. The fundamental ethico-economic principles of economic society
7.1 In general
7.2 Private property

7.2.1 In general
7.2.2 Ownership of the means of production

7.2.2.1 In general
7.2.2.2 Ownership of land

7.3 Labor contract
7.4 Competition

8. The just price
9. Subjects of economics

9.1 In general
9.2 Enterprises; small business; big enterprise; cartels; concerns; trusts; 

producer cooperatives
9.3 Contractors; contractor organizations; economic weapons of contractors
9.4 Employees

9.4.1 Rights and duties of employees
9.4.3 Syndicates
9.4.4 Strikes
9.4.5 Coadministration
9.4.6 Participation in benefits; co-ownership

9.5 Consumers; consumer cooperatives
9.9 Industrial associations and the State

10. Regulators of competition
10.1 In general
10.2 Professional groups (trade and vocational)

10.2.1 In general
10.2.2 In particular
10.2.3 The vocational order from the economic point of view

10.3 Economic policy
10.4 Laws of economics
10.5 Common ownership
10.6 The State as an economic power; nationalization

11. Production
12. Distribution of income

12.1 In general
12.2 Wage
12.3 Interest
12.4 Rent
12.5 Profit

13. Consumption
14. Money; credit
15. Problems of international economy

4 Utz, Grundsatzfragen II
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V. T H E  PO LIT IC A L  O R D ER

1. History of political philosophy
2. Definition of the political order; the political order as distinct from the 

economic and social order
2.1 In general
2.2 Authority; political power; legitimacy
2.3 Origin of political power
2.4 Sovereignty

3. Political sciences
3.1 In general
3.2 Political history; history of constitutional law
3.3 Positive political sciences

3.3.1 In general; Texts; Dictionaries
3.3.2 In particular: political sociology; political geography; political 

psychology; political theory
3.4 Political philosophy

3.4.1 In general
3.4.2 Texts

3.5 Political ethics
3.6 Political theology

4. Fundamentals of political action
4.1 In general
4.2 Ethical fundamentals, politics and ethics
4.3 Religious fundamentals, politics and religion
4.4 Legal fundamentals

4.4.1 In general
4.4.2 The natural law
4.4.3 The positive law

4.4.3.1 In general
4.4.3.2 Fundamental law of the State
4.4.3.3 Constitutions

4.5 Conventional and sociological fundamentals
5. Distribution of political power to different subjects of political rights; the 

structure of the political order
5.1 In general
5.2 Civic rights and liberties; duties

5.2.1 In general
5.2.2 Freedom of the press; freedom of public opinion
5.2.3 Freedom of association (political)
5.2.4 Political obedience
5.2.5 Refusal to obey; right to revolt; resistance
5.2.6 Refusal to submit to military service (Conscientious objection)
5.2.9 Particular problems referring to civic liberties (minorities,

races, sanctuary, etc.)
5.3 Distribution of political power to different political communities: 

centralism and federalism
5.3.1 Centralism and federalism in general
5.3.2 The political commune
5.3.3 The province; the canton
5.3.4 Federal state; confederation of states
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5.4 Separation of political powers ; restriction of political power
5.4.1 In general
5.4.2 The separation of powers as traditionally understood

5.4.2.1 In general
5.4.2.2 The legislative power
5.4.2.3 The executive power

5.4.2.3.1 In general
5.4.2.3.2 The government
5.4.2.3.3 The administration

5.4.2.4 The judicial power
5.5 Forms of government

5.5.1 In general
5.5.2 Monarchy
5.5.3 Aristocracy; patrimonial state
5.5.4 Oligarchy
5.5.5 Theocracy
5.5.6 Corporate state
5.5.7 Democracy; republic

5.5.7.1 In general
5.5.7.2 Definition of democracy
5.5.7.3 Sovereignty of the people
5.5.7.4 Right to vote; electoral system
5.5.7.5 Parliament; government; separation of powers in democ

racy
5.5.7.6 Political parties
5.5.7.7 Democratic dynamism: public opinion, pressure groups 

etc.
5.5.8 Colonial Empire

5.6 Political forces and types
5.6.1 In general
5.6.2 Different kinds of political forces
5.6.5 Political types (Political typology)

5.6.5.1 In general
5.6.5.2 Particular types

6. Foreign affairs
6.1 Foreign policy

6.1.1 In general
6.1.2 Principles of foreign policy
6.1.8 Church and State

6.2 War and military affairs
6.2.1 In general
6.2.2 Special problems

7. Commonwealth of nations: league of nations; law of nations; international
7.1 In general [politics
7.2 History

8. “The political question” on the national and international level
9. Political theories and ideologies

9.1 In general
9.2 Particular tendencies

10. Preparation for political action, political education, selection of political 
élites, political propaganda etc.

i*



a. D IS P O S IC IO N  SISTEM A TIC A  
D E  LAS M ATERIAS B IBLIO G RA FICA S

I. LOS P R IN C IP IO S  D E  LA D O C T R IN A  SOCIAL

1. Historia de las Ciencias Sociales
2. Definición, naturaleza del ser social y de la sociedad
3. Fundamento de la Etica Social como ciencia. Fundamento criteriológico 

de las normas ético-sociales. Inserción de la Etica Social en el conjunto de 
las Ciencias Sociales

4. Ciencias Sociales (Las publicaciones al margen de la Etica Social sólo serán 
examinadas en la medida exigida por la materia)
4.1 Generalidades, Diccionarios, Resúmenes, Manuales
4.2 Ciencias Sociales empíricas

4.2.1 En general
4.2.2 Sociología
4.2.3 Sociología de la Religión y Sociología Religiosa

4.2.3.1 Sociología de la Religión
4.2.3.2 Sociología Religiosa

4.2.4 Psicología Social
4.3 Filosofía Social
4.4 Etica Social

4.4.1 Manuales
4.4.2 Publicaciones de contenido ético-social general, es decir, tratando 

diversas cuestiones particulares de ética social pero que no pueden 
colocarse al lado de los manuales, como por ejemplo las obras de 
consulta

5. Naturaleza social del hombre
6. Bien común. Relaciones entre el individuo y la comunidad
7. Justicia social y amor social

7.1 Justicia social
7.2 Amor social

8. Sociedad y autoridad, élite y poder
9. Actividad social

9.1 Principios sociales, como por ejemplo el principio de subsidiaridad
9.2 Responsabilidad colectiva, culpa colectiva

10. La cuestión social
10.1 La cuestión social en general
10.2 La Iglesia católica y la cuestión social (cf. I 11.2.2)
10.3 La Iglesia protestante y la cuestión social (cf. I 11.2.3)
10.4 Problema obrero
10.5 Problemas de otros estratos sociales
10.6 Problemas culturales, técnica y sociedad (Automación)
10.7 Cuestión racial
10.9 Desequilibrios en el orden político (cf. V 8)

11. Teorías y sistemas sociales, Ideologías
11.1 En general
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11.2 La doctrina social cristiana
11.2.1 Generalidades
11.2.2 Doctrina y teología social católica (cf. I 10.2)
11.2.3 Doctrina y teología social protestante (cf. I 10.3)

11.3 El personalismo
11.4 El solidarismo
11.5 El “socialismo cristiano”
11.6 El socialismo
11.7 El comunismo, materialismo dialéctico

11.7.1 En general
11.7.2 El marxismo-leninismo (Soviética)

11.8 El universalismo
11.9 El individualismo, el liberalismo, el neoliberalismo
11.10 Conservadurismo

12. Las distintas formas de la sociedad
13. Organización de la Etica Social

II. F IL O S O F IA  D E L  D E R E C H O

1. Historia
2. Las ciencias del Derecho

2.1 Generalidades
2.2 Teoría general del Derecho, Historia del Derecho, Derecho Compa

rado (en la medida en que interesan a la Filosofía del Derecho)
2.3 Sociología del Derecho (en la medida en que interesa a la Filosofía del 

Derecho)
2.4 Filosofía del Derecho

2.4.1 Tratados generales
2.4.2 Manuales

3. Definición del Derecho: naturaleza, finalidad, seguridad del Derecho, 
validez, eficacia del Derecho, obligación jurídica

4. Fuentes del Derecho
4.1 En general
4.2 Autoridad
4.3 Ley, legalidad, legitimidad, pluralidad jurídica, división de las leyes 

(derecho positivo)
4.4 Derecho consuetudinario
4.5 Jurisprudencia

5. Normas del Derecho
5.1 En general
5.2 Justicia, equidad
5.3 Moral (Derecho y moral), Religión (Derecho y Religión)
5.4 Sentido de la justicia, opinión pública y tradición como normas 

jurídicas
6. Sujeto de Derecho

6.1 En general
6.2 Persona individual como sujeto de derecho, derecho sujetivo

6.2.1 En general
6.2.2 Los derechos del hombre, los derechos fundamentales, los 

derechos sociales
6.2.3 Igualdad de derechos
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6.3 La sociedad como sujeto de derechos (corporación, institución)
6.4 El Estado como sujeto de derechos
6.5 La Iglesia como sujeto de derechos
6.6 Derecho Internacional (Público y Privado) (cf. V 7)

7. Sanción jurídica, Derecho Penal
7.1 En general
7.2 Naturaleza de la pena y del delito
7.3 Pena de muerte

8. Preparativos para la formación del Derecho
8.1 Política Jurídica, reforma del Derecho
8.2 Pedagogía jurídica

10. Teorías de la Filosofía del Derecho
10.1 En general
10.2 Positivismo
10.3 Orientaciones del Derecho Natural

10.3.1 Historia
10.3.2 En general
10.3.3 Orientaciones particulares del Derecho Natural: Biologismo, 

Derecho Natural sociológico, Tradicionalismo, Orientaciones 
hacia la Filosofía de la Cultura, Pragmatismo, Existencialismo, 
Idealismo, Fenomenología, Filosofía de los Valores, Racio
nalismo, Realismo universal (Tomismo), Orientaciones teoló- 
gicas-confesionales (católicas, protestantes)1

10.4 Otras orientaciones
10.4.1 Teoría comunista

III . EL  O R D E N  SOCIAL
1. Historia
2. Naturaleza y organización del orden social
3. El matrimonio
4. La familia
5. Feminismo
6. La educación, la escuela
7. La comunidad de la vida doméstica
8. El municipio, la ciudad, el pueblo
9. La unidad regional

10. La tribu
11. La nación
12. Organismos en el plano social, las unidades culturales

12.1 La profesión
12.1.1 En general, naturaleza

12.2 Asociaciones profesionales
12.2.1 En general
12.2.2 Tipos en particular

12.3 Sociedades recreativas
12.4 Orden profesional

13. El Estado como estructura sociológica
13.1 En general

1 Bibliográficamente, cada autor no será designado particularmente según las orientaciones 
indicadas aquí.
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13.2 Naturaleza y finalidad del Estado (Estado social, Estado de derecho, 
etc.)

13.3 Origen del Estado
13.4 Política societaria (el Estado como organizador de la sociedad)
13.5 Política cultural
13.6 Política demográfica
13.7 Presupuesto del Estado, impuestos

14. Comunidad de los pueblos
14.1 En general
14.2 Población mundial, inmigración — emigración
14.3 Países en vía de desarrollo

15. Comunidades rivales y grupos de intereses (en el sentido no económico), 
grupos condicionados por la historia (los estados) y la situación
15.1 En general
15.2 Masa, clases, estratos sociales
15.3 Minorías
15.9 Los grupos de intereses y el Estado

16. Organizaciones de asistencia y actividades de asistencia social
16.1 En general, seguridad social en general
16.2 Asistencia privada
16.3 Asistencia pública

16.3.1 En general
16.3.2 Organizaciones particulares de la asistencia pública
16.3.3 Política social

16.3.3.1 En general
16.3.3.2 Naturaleza y fines de la política social
16.3.3.3 Derecho del Trabajo
16.3.3.4 Seguridad social, seguro social
16.3.3.5 Política familiar
16.3.3.9 Diversas cuestiones relativas a la política social

16.3.4 Las reformas sociales
17. Factores constructivos de la sociedad, pedagogía social

17.1 En general
17.2 Opinión pública
17.3 Prensa
17.4 Cine, radio, televisión
17.5 Formación de adultos
17.9 Elite como problema de la selección social

IV. EL  O R D E N  E C O N O M IC O  

1. Las ciencias económicas
1.1 Publicaciones de ciencia económica con carácter general presentando 

interés para la Etica Económica
1.2 Historia de las Doctrinas Económicas e historia de las ciencias econó

micas
1.3 Sociología económica
1.4 Psicología económica
1.7 Filosofía económica
1.8 Etica económica
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1.8.1 Historia
1.8.2 Tratados generales
1.8.3 Manuales

1.9 Teología económica
2. Naturaleza y finalidad de la economía
3. Dominios de la economía: economía familiar, rural, nacional y mundial
4. Factores de producción considerados desde el punto de vista ético general y 

ético social
4.1 El suelo
4.2 El capital
4.3 El trabajo
4.4 La organización económica

5. Principios éticos y finalidades esenciales de cada economía independiente
mente de toda determinación de un sistema ecónomico: satisfacción a las 
necesidades, sujeto económico, libertad de consumo, fundamentos de una 
justa distribución, bien común económico, bienestar, progreso económico, 
etc.

6. Sistemas económicos: economía privada, economía de mercados libres, 
economía colectivista, economía planificada, capitalismo, etc.

7. Los principios inmediatos de la Etica Económica, el orden económico
7.1 En general
7.2 Propiedad privada

7.2.1 En general
7.2.2 Propiedad y bienes de producción

7.2.2.1 En general
7.2.2.2 Propiedad del suelo

7.3 Contrato de trabajo
7.4 Concurrencia

8. El justo precio
9. Sujetos y unidades económicos

9.1 En general
9.2 Empresa, pequeña explotación, gran explotación, “carteles” , “trusts”, 

sociedades cooperativas de producción
9.3 Empresarios, sindicatos patronales, medios de presión de los empre

sarios
9.4 Los asalariados

9.4.1 Generalidades sobre los derechos y los deberes de los asalariados
9.4.3 Sindicatos obreros
9.4.4 Huelga
9.4.5 Cogestión
9.4.6 Participación en los beneficios, copropiedad

9.5 Los consumidores, asociaciones de ventas
9.9 Las asociaciones económicas y el Estado

10. Los reguladores de la concurrencia
10.1 En general
10.2 Las asociaciones profesionales

10.2.1 En general
10.2.2 Tipos de asociaciones profesionales
10.2.3 Orden profesional (desde el punto de vista económico)

10.3 Política económica, política fiscal, política financiera (desde el punto 
de vista de la política económica)
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10.4 El Derecho Económico
10.5 La socialización
10.6 El Estado en tanto que sujeto económico

11. Producción
12. Distribución

12.1 En general
12.2 Los salarios
12.3 El interés
12.4 La renta inmobiliaria
12.5 Los beneficios

13. El consumo
14. La moneda, el crédito
15. Problemas de la economía internacional

V. EL O R D E N  PO L IT IC O

1. Historia de la Filosofía Política
2. Noción y naturaleza del orden político, delimitación con respecto al orden 

económico y al social, definición del Estado
2.1 En general
2.2 Autoridad, potencia, poder, legitimidad
2.3 Origen del poder estatal
2.4 Soberanía

3. Las ciencias de la política
3.1 En general, Teoría del Estado
3.2 Historia Política e Historia Constitucional
3.3 “Political Sciences” (ciencias positivas)

3.3.1 Generalidades, manuales, diccionarios
3.3.2 Ciencias especiales: Sociología Política, Geografía Política, 

Psicología Política, Teoría Política
3.4 Filosofía Política

3.4.1 En general
3.4.2 Manuales

3.5 Etica Política
3.6 Teología Política

4. Normas de la acción política
4.1 En general
4.2 Etica y política, normas morales
4.3 Religión y política
4.4 Normas jurídicas

4.4.1 En general
4.4.2 Normas del Derecho Natural
4.4.3 Normas del derecho positivo

4.4.3.1 En general
4.4.3.2 Ley fundamental, carta de los derechos del hombre
4.4.3.3 Constitución

4.5 Normas convencionales y sociológicas
5. Repartición del poder político entre los sujetos de derecho político 

(estructura interna del orden político)
5.1 Generalidades sobre la estructura interna del orden político
5.2 Los derechos políticos fundamentales y los deberes cívicos
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5.2.1 En general
5.2.2 La libertad de expresión política, la opinión pública
5.2.3 Derecho de asociación política
5.2.4 Obediencia de los ciudadanos
5.2.5 Refuso de obediencia, derecho de revolución, resistencia
5.2.6 Objeción de conciencia al servicio militar
5.2.9 Cuestiones especiales sobre los derechos políticos fundamentales 

(como por ejemplo: las minorías, razas, el derecho de asilo polí
tico, etc.)

5.3 Repartición del poder político en pequeñas comunidades políticas: 
centralismo y federalismo
5.3.1 Generalidades sobre el centralismo y federalismo
5.3.2 El municipio político
5.3.3 La provincia política, el cantón
5.3.4 El Estado federal, confederación de Estados

5.4 Separación de los poderes, restricción del poder
5.4.1 En general
5.4.2 Separación de los poderes en el sentido tradicional

5.4.2.1 En general
5.4.2.2 El legislativo
5.4.2.3 El ejecutivo

5.4.2.3.1 En general
5.4.2.3.2 El gobierno
5.4.2.3.3 La administración

5.4.2.4 El poder judicial
5.5 Las formas del Estado

5.5.1 En general
5.5.2 Monarquía
5.5.3 Aristocracia, Estado patrimonial
5.5.4 Oligarquía
5.5.5 Teocracia
5.5.6 Estado corporativo
5.5.7 Democracia, República

5.5.7.1 En general
5.5.7.2 Noción de democracia
5.5.7.3 Soberanía popular
5.5.7.4 Derecho de voto, sistema electoral
5.5.7.5 Parlamento, gobierno, separación de los poderes en la 

democracia
5.5.7.6 Partidos
5.5.7.7 Dinamismo democrático: opinión pública, grupos de pre

sión etc.
5.5.8 Imperio colonial

5.6 Fuerzas y tipos políticos
5.6.1 Generalidades
5.6.2 Diferentes géneros de fuerzas políticas
5.6.5 Tipos políticos (Tipología política)

5.6.5.1 Generalidades
5.6.5.2 Tipos en particular

6. La actividad política global o despliegue del poder hacia el exterior
6.1 Colaboración en la política exterior
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6.1.1 Generalidades sobre la política exterior y sobre las relaciones 
internacionales

6.1.2 Normas de la política exterior
6.1.8 Iglesia y Estado

6.2 Actividad guerrera
6.2.1 Los principios fundamentales de la guerra
6.2.2 Cuestiones especiales sobre la guerra

7. La comunidad supraestatal: la sociedad de las naciones, política interna
cional
7.1 Generalidades
7.2 Historia

8. La cuestión política (desequilibrio, en el campo político, del juego de las 
fuerzas concurrentes)

9. Las teorías políticas e ideologías
9.1 En general
9.2 Teorías políticas particulares

10. Preparación a la acción política, pedagogía política, selección de élites 
políticas, propaganda política etc.



b. DER SYSTEMATISCHE ORT
DER IN DER BIBLIOGRAPHIE VORKOMMENDEN BEGRIFFE

Abkürzungen : s =  siehe; a =  auch; u =  und

Absolutismus V 9.2 
Activitas socialis I 9 
Aequitas II 5.2 
Agrarpolitik IV 10.3 
Agrarsoziologie I 4.2.2; s a Land

bevölkerung
Anarchismus V 9 .2 ,1 8, V 8 
Angestellte (wirtschaftl.) IV 10.2 
Anwalt III 12
Arbeit als Produktionsfaktor IV 4.3 
Arbeiterfrage I 10.4 
Arbeitnehmer IV 9.4 
-— Rechte u Pflichten d — IV 9.4.1 
Arbeitsrecht III 16.3.3.3 
Arbeitsvertrag IV 7.3 
Arbeitszeit IV 9.4 
Aristokratie V 5.5.3 
Asyl, politisches V 5.2.9 
Atomkrieg V 6.2.2 
Auslese
— politische V 10
— soziale III 17.9 
Ausnahmezustand V 8, V 5.4.2.3.2 
Außenpolitik
— allgemein V 6.1.1
— Normen der — V 6.1.2 
Auswärtiges Amt V 6.1.1 
Automation IV 9.2, IV 10.3 
Autorität I 8, II 4.2, V 2.2
— u Gesellschaft I 8
— politische V 2.2
— als Rechtsquelle II 4.2 
Bedarfsdeckung IV 5 
Beruf III 12.1.1, IV 10.1.1
— freier III 12.2.2
— Wesen III 12.1.1 
Berufsständische Ordnung III 12.4
— wirtschaftlich IV 10.2.3 
Berufsverbände IV 10.2.1, III 12.2.1 
Betrieb IV 9.2 
Betriebsorganisation IV 9.2

Bevölkerungsfragen, internationale
III 14.2

Bevölkerungspolitik III 13.6, III 14.2,
IV 10.3, III 3 

Boden
— als Privateigentum IV 1 .2 .2 .2
— als Produktionsfaktor IV 4.1 
Bodenpolitik IV 10.3 
Bodenreform IV 10.3 
Bundesstaat V 3.4 
Demokratie
— allgemein V 5.5.7.1
— Begriff V 5.5.7.2
— u öffentl. Meinung V 5.5.7.7
— u pressure groups V 5.5.7.7
— Spiel der demokr. Kräfte V 5.5.7.7 
Diktatur V 8
Diskriminierung II 6.2.3, I 10.7, V

5.2.9
Dorf III 8 
Dorfwirtschaft IV 3 
Ehe III 3 
Eid II 2.4.1 
Eigentum
— allgemein IV 7.2.1
•— an Produktionsgütern IV 7.2.2 
Elite
■— politische V 5.6.2
— soziale I 8, III 17.9 
Elternrecht III 4 
Emigration III 14.2 
Erbrecht s. Eigentum 
Ergebnisbeteiligung IV 9.4.6 
Ermessen II 4.1 
Erwachsenenbildung III 17.5 
Erziehung III 6 
Exekutive V 5.4.2.3 
Experten im Staat V 5.6.2 
Expertokratie V 5.6.5.2 
Familie III 4
Familienheim III 4, III 16.3.3.5
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Familienlohn IV 12.2, IV 10.3 
Familienpolitik III 16.3.3.5 
Fernsehen als Mittel d Gesellschafts

bildung III 17.4
Film als Mittel d Gesellschaftsbildung 

III 17.4
Finanzpolitik IV 10.3 
Föderalismus V 5.3.1 
Fortschritt IV 5 
Frauenfrage III 5 
Freiheit
— als Aufbauprinzip d Gesellschaft 

III 2
— in d Gemeinschaft I 6 
Freiheitsrechte II 6.2.2 
Freizeit
— u Arbeit IV 9.4.1
— als allgemeine wirtschaftsethische 

Forderung IV 5
— Recht auf — IV 5 
Freizeitgestaltung
— als soziales Bildungsmittel III

17.1
— Gesellschaften zur — III 12.3 
Friede
— als Norm der staatl. Zusammen

arbeit V 5.6.1.2
Friedensschluss V 6.2.2 
Fürsorge, freie III 16.2.2 
Geburtenkontrolle III 13.6 
Gehorsamsverweigerung, politisch 

V 5.2.5 
Geld IV 14 
Gemeinde III 8
— politische V 5.3.2 
Gemeinwirtschaft IV 6 
Gemeinwohl I 6
— wirtschaftliches IV 5 
Generalklausel II 4.3 
Genossenschaften, Produktions

genossenschaften IV 9.2
— s a Verbrauchergenossensch. 
Gerechtigkeit II 5.2 
Gerichtsbarkeit II 4.5 
Gesellschaft
— u Autorität I 8
— Definition I 2
— Formen I 12
— freie III 2, I 6
— als Rechtsträger II 6.3
— Wesen I 2

Gesellschaftsbildung, allgemein III
17.1

Gesellschaftskritik I 10.1 
Gesellschaftslehre, Prinzipien d — I 
Gesellschaftspolitik III 13.4 
Gesetz II 4.3 
Gewalt
— politische V 2.2
— richterliche: Bindung d Staats

gewalt durch d — V 5.4.2.4
Gewaltenteilung
— im traditionellen Sinne V 5.4.2 
■— in der Demokratie V 5.5.7.5 
Gewerkschaft IV 9.4.3
Gewinn IV 12.5 
Gewinnstreben IV 7.1 
Gewohnheitsrecht II 4.4 
Gleichberechtigung II 6.2.3 
Grenzgebiete der Sozialethik I 3 
Grundgesetz V 4.4.3.2 
Grundrechte II 6.2.2 
Gruppen, situationsbedingte III 15 
Handel IV 9.2 
Handlung
— politische V 10 
•— strafbare II 7.2 
Hausgemeinschaft III 7 
Hauswirtschaft IV 3 
Heerwesen, allgemein V 6.2.1 
Hilfsorganisationen, allgemein III

16.1
Hilfstätigkeit
— allgemein III 16.1
— freie III 16.2
— öffentlich-rechtliche, allgemein III

16.3.1
— öffentlich-rechtliche, Einzel

organisationen III 16.3.2
Ideologie I 11, V 9 
Immigration III 14.2 
Individualismus I 11.9 
Individuum u Gemeinschaft I 6 
Interessengemeinschaften, nicht

wirtschaftliche III 15.1 
Interessenverbände u Staat III 15.9 
Juristische Person II 6.3 
Kanton V 3.3
Kapital als Produktionsfaktor IV 4.2 
Kapitalismus IV 6 
Kartell IV 9.2
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Kirche
— als Rechtsträger II 6.5
— u Staat V 6.1.8 
Klasse III 15.2
Koexistenz V 7.1; s a Toleranz 
Kollektivschuld I 9.2 
Kollektivverantwortung I 9.2 
Kolonialstaat V 5.5.8, V 8 
Kommunismus I 11.7 
Konkordat V 6.1.8 
Konkurrenzgemeinschaften, nicht

wirtschaftliche III 15.1 
Konservativismus I 11.10, III 2, V 

4.5, V 9.2 
Konsument IV 9.5 
Konsumfreiheit IV 5 
Konzern IV 9.2
Körperschaft als Rechtsträger II 6.3
Kredit IV 14
Krieg
— allgemein V 6.2.1
— Einzelfragen V 6.2.2 
Kriegsdienstverweigerung als politi

sches Grundrecht V 5.2.6
Kulturelle Einheiten III 12 
Kulturpolitik III 13.5 
Kulturstaat III 13.2 
Landbevölkerung III 13.6, IV 10.3, 

I 4.2.2
Legalität II 4.3 
Legislative V 5.4.2.2 
Legitimität II 4.3, V 2.2 
Leninismus I 11.7.2 
Liberalismus I 11.9 
Lohn, IV 12.2, IV 9.4.2 
Macht
— politische V 2.2
— u Elite I 8
Manager, wirtschaftliche Funktion d 

IV 4.4
Managerfunktion als Produktions

faktor IV 4.4
Marktwirtschaft, soziale IV 6 
Marxismus I 11.7.2 
Masse III 15.2; s a I 10.1 
Massengesellschaft I 10.1 
Materialismus, dialektischer I 11.7 
Menschenrechte II 6.2.2 
Minderheiten III 15.3
— politische V 5.2.9 
Mitbestimmung IV 9.4.5

Miteigentum d Arbeitnehmers IV 
9.4.6, IV 7.2

Mittelstand, unternehmerischer IV 9.2
Monarchie V 5.5.2
Moral
— u Recht II 5.3
— u Politik V 4.2 
Nation III 11 
Nationalismus V 9.2 
Nationalwirtschaft IV 3 
Naturrecht, allgemein II 10.3.2
— geschichtlich II 10.3.1
— einzelne Richtungen II 10.3.3 
Neoliberalismus I 11.9, IV 6 
Normen
— des politischen Handelns, s po

litisches Handeln
— rechtliche II 5
-— sozialethische I 3
— wirtschaftsethische IV 5 
Notstandsgesetz V 5.4.2.3.2, V 8 
Öffentliche Meinung I 4.2.4
— in d Demokratie V 5.5.7.7
— als Mittel d Gesellschaftsbildung 

III 17.2
— als politisches Grundrecht V 5.2.2
— als Rechtsnorm II 5.4 
Öffentliches Recht II 4.3 
Oligarchie V 5.5.4 
Opposition V 5.5.7.5 
Ordnungsnorm d Gesellschaft 13, III2 
Parlament V 5.5.7.5
Parteien V 5.5.7.6 
Partnerschaft IV 9.4.5, IV 9.2 
Patrimonialstaat V 5.5.3 
Pazifismus V 7.1 
Personalismus I 11.3 
Persönlichkeitsschutz II 6.2.2 
Planwirtschaft IV 6 
Pluralismus
— politischer V 5.4.1
— rechtlicher II 4.3
— sozialer III 2
— wirtschaftlicher IV 7.1 
Political Sciences, positive V 3.3 
Politik
— u Ethik V 4.2
— internationale V 7
— u Religion V 4.3
— als Technik V 2.1, V 8
— Wissenschaften d — V 3.1



Der systematische O rt der Begriffe 63

das Politische, Definition V 2.1 
Politische
— Ethik V 3.5
— Frage V 8
— Gehorsam V 5.2.4
-— Geographie V 3.3.2
— Geschichte V 3.2
— Gesittung V 5.2.1
— Gewalt, Aufspaltung d — V 5.4
— Gewalt, Aufteilung auf ganzheit

liche politische Gemeinschaften
V 5.3

— Grundpflichten, allgemein V 5.2
— Grundrechte, allgemein V 5.2
— Grundrechte, Einzelfragen V

5.2.9
Politisches Handeln, Normen d —

V 4
— allgemein V 4.1
— ethische V 4.2
— konventionelle V 4.5
— naturrechtliche V 4.4.2
— positiv-rechtliche V 4.4.3
— rechtliche, allgemein V 4.4.1
— religiöse V 4.3
— soziologische V 4.5 
Politisches Handeln, Vorbereitung auf

d V 10 
Politische
— Klugheit V 4.1
— Kräfte V 5.6
— Macht, Aufteilung d V 5.1
— Meinungsäußerung, Freiheit d —

V 5.2.2
Politische Ordnung
— Abgrenzung gegen Wirtschaft u 

Gesellschaft V 2.1
— Aufbau, allgemein V 2.1
-— Aufbau nach innen V 5.1
— Begriff V 2.1
— Wesen V 2.1 
Politische Pädagogik V 10 
Politische Philosophie V 3.4
— Geschichtliches V 1 
Politische
— Propaganda V 10
— Psychologie V 3.3.2
— Soziologie V 3.3.2
— Theologie V 3.6, V 4.3, s a 1 10.2, 

I 10.3

— Theorie V 3.3.2
— Theorien, allgemein V 9.1 
-— Theorien, einzelne V 9.2
— Theorien, christliche V 9.2
— Typen V 5.6.5
— Typologie V 5.6.5 
Politisches Verbandsrecht V 5.2.3 
Positivismus II 10.2
Preis, gerechter IV 8 
Presse s öffentliche Meinung 
Pressefreiheit V 5.2.2, II 6.2.2 
pressure groups V 5.5.7.7, V 5.6.2, 

V 8, IV 9.9; s a Interessenverbände 
u Staat

Privateigentum, allgemein IV 7.2.1 
Privatrecht II 4.3
Privatrechtliche Ordnung d Wirt

schaft IV 7.1 
Privatwirtschaft IV 6 
Produktion IV 11
Produktionsfaktoren, ethisch u so

zialethisch betrachtet IV 4 
Produktionsgenossenschaften IV 9.2 
Produktionsgüter, Eigentum an — 

IV 7.2.2 
Provinz V 3.3
Publizistik als Mittel der Gesell

schaftsbildung III 17.3 
Rasse I 10.7, V 5.2.9, II 6.2.2 
Recht
— Definition II 3
— internationales II 6.6
— internationales u Individuum II 

6.2.2, V 7.1
— u Moral II 5.3
— u Religion II 5.3
— subjektives II 6.2
— Wesen II 3
— Wissenschaften vom — II 2
— Zweck d — II 3 
Rechtsbildung II 8 
Rechtsgefühl II 5.4 
Rechtsgeltung II 3 
Rechtsgeschichte II 2.3 
Rechtsgleichheit II 6.2.3 
Rechtslehre, vergleichende II 2.3 
Rechtsnormen II 5 
Rechtspädagogik II 8.2 
Rechtspflicht II 3 
Rechtsphilosophie II 2.4
— Geschichtliches II 1
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Rechtsphilosophische Theorien
— allgemein II 10.1
— einzelne II 10.3.3 
Rechtspluralismus II 4.3 
Rechtspolitik II 8.1 
Rechtsquellen II 4 
Rechtsreform II 8.1 
Rechtssanktion II 7.1 
Rechtssicherheit II 3 
Rechtssoziologie II 2.3 
Rechtsstaat V 2.1, III 13.2 
Rechtssubjekt s Rechtsträger 
Rechtstheorie II 2.2 
Rechtsträger
— Einzelperson als — II 6.2
— Gesellschaft als — II 6.3 
■— Kirche als — II 6.5
-— politischer V 5
— Staat als — II 6.4 
Rechtsverständnis, Erziehung zum —

II 8.2
Regierung V 5.4.2.3.1
— demokratische V 5.5.7.5 
Regionale Einheiten III 9 
Religion u Politik V 4.3; s a Politische

Theologie
Religionsfreiheit II 6.2.2, V 5.2.2 
Religionssoziologie I 4.2.3.1 
Rente IV 12.4
Republik, allgemein V 5.5.7.1 
Revolution
— Recht zur — V 5.2.5
— Wesen V 8 
Richter II 4.5
Rundfunk als Mittel d Gesellschafts

bildung III 17.4 
Schule III 6
Selbstbestimmungsrecht d Nationen 

V 2.4
Social control III 17.1,1 4.2.2 
Soüdarismus I 11.4 
Sonntagsruhe als allgemein wirt

schaftliches Problem IV 5 
Souveränität V 2.4
— d Volkes V 5.5.7.3 
Soviética I 11.7.2
das Soziale
— Definition I 2
— Wesen I 2
Soziale Frage, allgemein I 10.1

— evangelische Kirche u — I 10.3
— katholische Kirche u — I 10.2 
Soziale
— Gerechtigkeit I 7.1
— Lenkung III 17.1, I 4.2.2
— Liebe I 7.2
-— Marktwirtschaft IV 6 
Soziale Ordnung
— Aufbau III 2
—- Geschichte III 1
— Wesen III 2
Soziale Sicherheit III 16.3.1,

III 16.3.3.4
Sozialer Sinn I 4.2.2, I 3
Soziale Versicherungen III 16.3.3.4
Sozialethik
— allgemeine Veröffentl. I 4.4.2
— Aufbau I 13
— Grenzgebiete I 4
— Handbücher I 4.4.1
— Verhältnis zu anderen Sozial

wissenschaften I 3
— als Wissenschaft I 3 
Sozialisierung IV 10.4 
Sozialismus I 11.6, IV 6, V 9.2
— „christlicher“ I 11.5 
Soziallehre, christliche I 11.2 
Sozialnatur d Menschen I 5 
Sozialorganisationen III 12 
Sozialpädagogik III 17.1 
Sozialphilosophie I 4.3 
Sozialpolitik
— allgemein III 16.3.3.1
— Aufgabe III 16.3.3.2
— Einzelfragen III 16.3.3.9
— Wesen III 16.3.3.2 
Sozialprinzipien I 9.1 
Sozialpsychologie I 4.2.4 
Sozialreform III 16.3.4 
Sozialsysteme I 11.2 
Sozialtheorien I 11.1 
Sozialwissenschaften
— allgemein I 4
— empirische I 4.2
— Geschichte I 1 
Soziologie I 4.2.2
— politische V 3.3.2
— Rechts- II 2.3
— Religions- I 4.2.3.1
— d religiösen Lebens I 4.2.3.2
— Wirtschafts- IV 1.3
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Spionage V 6.2.2 
Sportverbände III 12.2.2 
Staat
— u Interessenverbände III 15.9
— u Kirche V 6.1.8
— Natur III 13.2
■— als Rechtsträger II 6.4
— als sozialer Verband III 13.1
— Ursprung III 13.3
— u Verbände III 15.9, IV 9.9
— als Wirtschaftssubjekt IV 10.6
— u Wirtschaftsverbände IV 9.9
— Ziel III 13.2 
Staatenbund V 3.4 
Staatsformen V 5.5.1 
Staatsgewalt
— Bindung d —- V 5.4
— Ursprung d — V 2.3 
Staatshaushalt III 13.7 
Staatslehre, allgemeine V 3.1 
Stadt III 8
Stamm III 10 
Stände III 15.2 
Ständestaat V 5.5.6 
Steuern III 13.7
Steuerpolitik als Wirtschaftspolitik 

IV 10.3
Strafe, Wesen II 7.2 
Strafrecht II 7.1 
Streik IV 9.4.4
— politischer V 5.2.5, V 8 
Subsidiaritätsprinzip I 9.1 
Technik u Gesellschaft I 10.6 
Technokratie
— politische V 5.6.2
— wirtschaftliche IV 10.1, IV 6 
Theokratie V 5.5.5 
Todesstrafe II 7.3
Toleranz I 3, II 6.2.2 
Tradition als Rechtsnorm II 5.4 
Trust IV 9.2
Typologie, politische V 5.6.5 
Universalismus I 11.8 
Unterentwickelte Länder III 14.3
— wirtschaftliche Hilfe an — IV 15 
Unternehmer
— allgemein IV 9.3
-— Machtmittel d — IV 9.3 
Unternehmerverbände IV 9.3 
Unternehmung IV 9.2 
Vaterlandsliebe V 5.2.1

Verbände u Staat III 15.9, IV 9.9 
Verbandsfreiheit II 6.2.2, III 2, IV 

7.1, V 5.2.3 
Verbrauch IV 13
Verbrauchergenossenschaft IV 9.5 
Verfassung V 4.4.3.3 
Verfassungsgerichtsbarkeit 

V 5.4.2.3
Verfassungsgeschichte V 3.2 
Vergnügungsgesellschaften III 12.3 
Vermögen IV 7.2.1 
Verstaatlichung IV 10.6 
Verteilung
— allgemein IV 12.1
— gerechte IV 5 
Verwaltung V 5.4.2.3.2 
Völkerbund V 7
Völkergemeinschaft, allgemein III 
Völkerrecht II 6.6 [14.1
— politisch V 7 
Volkssouveränität V 5.5.7.3 
Wahlrecht V 5.5.7.4 
Wahlsystem V S.5.7.4 
Weltwirtschaft IV 3 
Wertlehre IV 8 
Wettbewerb IV 7.4
— Regulatoren d — IV 10.1 
Widerstand V 5.2.5 
Wirtschaft
— Bereiche d — IV 3
— u Gemeinwohl IV 5 
•— internationale IV 15
•— privatwirtschaftliche Ordnung 

d — IV 7.1
— u.Religion IV 5
■— sozialethische Prinzipien d — IV 5 
-— sozialistische IV 6 
•— Wesen d — IV 2
— wirtschaftsethische Prinzipien, un

mittelbare IV 7
— Ziel IV 2
— Zielsetzungen IV 5
Wirtschaftsdoktrinen, Geschichte IV 
Wirtschaftsethik [1.2
■— allgemein IV 1.8.2
— geschichtlich IV 1.8.1
— Handbücher IV 1.8.3 
Wirtschaftsordnung, Grundsätze d —

IV 7
Wirtschaftsorganisation IV 4.4 
Wirtschaftsphilosophie IV 1.7

5 Utz, Grundsatzfragen II



66 Der systematische O rt der Begriffe

Wirtschaftspolitik IV 10.3 
-— internationale IV 10.3, IV 15 
Wirtschaftspsychologie IV 1.4 
Wirtschaftsrecht IV 10.4 
Wirtschaftssoziologie IV 1.3 
Wirtschaftssubjekt IV 5, IV 9.1 
Wirtschaftssysteme IV 6 
Wirtschaftstheologie IV 1.9 
Wirtschaftsverbände 
— allgemein IV 7.4; s a Gewerk

schaft, Unternehmerverbände

— u Staat IV 9.9 
Wirtschaftswissenschaften
— allgemein IV 1.1
— Geschichte IV 1.2 
Wohlfahrtspflege
-— freie III 16.2.3
— öffentliche III 16.3 
Wohlfahrtsstaat III 13.2 
Wohlstand IV 5
Zentralismus, politischer V 5.3.1 
Zins IV 12.3



b. INDEX DES SUJETS

y — voir ; Y a =  voir aussi

Absolutisme V 9.2
Action politique, préparation V 10;
— normes y Normes de l’action po

litique
Administration V 5.4.2.3.2
Affaires étrangères V 6.1.1
Affaires militaires V 6.2.1
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Simonds 
Stratenwerth 
Tussman 
Welzel (1960 a)
Wolf, Erik (1959 a)

10.3.3
Auer (1959 1960 1961)
Begemann 76-101
Bégin
Brown
Calhoun
Carnelutti 261-276
Chroust
Davitt
Delhaye (1959/60 

1961)

Dohna 55-62 
Dolan (1960 b) 
Dordett
Drost I 223-275
Ellul (1960 a)
d’Entréves (1960)
Fagothey
Fuchs
Furfey
Gale
Geiger (1959)
Henning
Heydte (1959/60 b) 
Jaeger
Kaufmann (1959)
Küchenhoff
Langner
Leclerq (1960 a)
Martin-Ballestero
Mead
Messineo (1961 b) 
Messner (1961 b) 
Meyer, H. 375-438 
Naturrecht 
Pizzorni (1960 a b) 
Robleda (1960) 
Rommen (1959)
Rosa
Rulli
Sánchez de la Torre 

(1959)
Schmölz (1959 1960 a)
Schöpf
Selznick
Utz (1961 e)
Van der Ven (1960 a)
Weinkauf
Wolf, Erik (1960)
Wolf, Ernst
Wu

10.4.1
Fernández Cuesta
Frendl
Lukic
Westen
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III .

Dahrendorf (1961) 
Daim 
Decocq 
Doskocil 
Hayek (1960 

1960-1961)
McCoy
Monzel (1959 a) 223 bis 
247

Morris, B.
Nell-Breuning (1960 c) 
Oppenheim 
Röpke (1961 a b) 
Schasching (1961 a) 
Sorokin -  Lunden 
Utz (1960 b)

3
Baeteman -  Lauwers
Begemann
Böhme
Burgess -  Locke 
Cartwright 99-117 
D roit... 87-109 
Dubru
Enciclopedia delMatri- 
monio 

Endres 
Giesen
Heckei, Th. (1959 a) 
Höffner (1959) 
Initiation aux pro

blèmes familiaux 
Knöpfei 
Mikat 
Montserrat 
Münke 
Piatowski 
Primetshofer 
Redmann 
Renard
Valladäo (1960) 
Weyers

2 4
Begemann 
Brugarola (1960 b) 
Burgess -  Locke 
Delcourt
Enciclopedia delMatri- 
monio 

Ermecke
Fagley (1960 1961) 
Fragalribarne (1960 a) 
Goode
Höffner (1959) 
Initiation aux problè

mes familiaux 
Leclercq (1961) 
Lestapis (1959/60) 
Mandl 
Michel, A.
Mission...
Münke
Oeter
Die ökonomischen 

Grundlagen.. . 
Preller 
Roy
Savatier (1959 b) 
Schmitz, FL 
Thiéfry 
Wuermeling

5
Frauenfrage

6
Drinan
Fraysse
Gruber
Maunz
Simon, P. H.
Stallmann

8
Höffner (1960)
Lagler

Wurzbacher (1961 
HwSw)

11
Krockow
Monzel (1959 a) 309 bis 

330

12.2.2
Stieglitz

12.4
Dürkheim (1960) 
Laurent (1961 a b) 
Monzel (1959a) 265 bis 
288, 289-306 

Pioncard d’A.

13.1
Battaglia 
Benvenuti 
Cotta (1960)
Dubay
Gablentz (1961) 
Häfelin
Hippel (1960 b) 
Leclercq (1960 c) 
Mizunami 
Moulin 
Murillo Ferrol

13.2
Albrecht, A.
Arvidsson
Bähr
Böhm 82-150
Dabin
Denninger
Entrena Cuesta(1960 a)
Forsthoff
Giacometti 1-8
Greaves (1960 a)
Hollerbach
Kaegi
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Knoll
Levi
Loffredo
McCloskey
Messner (1961 a)
Moussé
Nawiasky (1960) 
Reuss -  Jantz 
Ridder 
Titmuss
Tommasi di Vignano 
Ule

13.3
Del Vecchio (1960 c)

13.6 
Bates
Cottier (1961)
Malthus
Mertens (1959 1960) 
The Population Explo

sion 
Sauvy
Thomas, J. L.

(1959 a b)

13.7
Harding, F. O. 
Hessdörfer

14.1
Bentwich 
Cronin (1959/60)
Van Gestel

14.2
Clark (1959/60 1961) 
Fagley (1960 1961) 
Henry -  Winkler 
Lestapis (1959 ab) 
Mertens (1959) 
Thomas, J. L.

(1959 a b)
Van Mechelen

14.3
Behrendt (1959) 
Cronin (1959 b)

Galbarith (1960/61 
1961 b)

Gideonse
Lebret
Meyer, F. W.
Murphy 
Salin (1959)
Schmitt 
de Soras 
Vito (1961)
Wopperer

15.2
Andrieux -  Lignon 
Dumont
Gablentz (HwSw)
Laroque
Martin
Maus
Papalekas
Prands trailer
Zweig, F.

15.9
Demichel
D roit... 159-175, 177 
bis 191

Finer (1960 ab)
Grüner
Potter

16.1
Boyer
Laum
O’Reilly
Robb
Sánchez Monis

16.2 
Klein

16.3.1
Dupeyroux (1960 b) 
Justice et sécurité so
ciale 

Netter 
Pasquini 
Potestà

16.3.3.1
Albrecht, G. (1959) 
Heyde
Nawroth (1961 b) 
Schreiber (1960 1961) 
Sinnvolle...
Die Sozialpolitik ... 
Zimmerer

16.3.3.2
Burghardt (1961)
Oelinger
Ollmann

16.3.3.4 
Bremme 
Bühler
Mayer -  Maly 
Nell-Breuning (1960 a) 
341-370 

Netter 
Neumeister 
Reuss -  Jantz 32—48 
Richter

16.3.3.5 
Bühler
Dreier (1960 1960/61) 
Hochard
Nell-Breuning (1960 b) 

152-192 (1960/61) 
Schmitz, W.
Wingen (1960 1961) 
Wuermeling

16.3.3.9 
Ollmann

17.1
Garigue (1961) 
Mollenhauer

17.3
Coing (1960 a)
Garrett

17.9
Kofler (1959)
Meyers
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EL O R D E N  E C O N O M IC O

1.1
Albert (1959 
1960)
Bienaymé
Brand
Eucken (1959)
Gunzert
Hansen
Hazlitt (1960ab) 
Hicks
Hofmann (1959 a) 
Hoover
International Biblio

graphy...
Jeanneney (1959 1960)
Jochimsen
Jonas (1959)
Mahr
Malet
Marchai, A. (1959) 
Mises
Müller, J. H. (1959)
Nell-Breuning (1959)
Neumark
Nojiri
Pahlke
Perroux (1960 a) 
Pigou
Preiser (1960 b)
Pütz (1959)
Scherhorn 
Seraphim (1959) 
Taucher
Traité d’Économie 
politique 

Tuchtfeldt 
Vito (1960 a) 
Willgerodt 
Wöhe

1.2
Barath
Bendix (1960 a)
Cox, O. C.

Endemann 
Friedrich, M.
Gide -  Rist 
Gonnard
Graziotti Kretsch- 
mann 

Heilbroner 
James 
Kirzner 
Kraus (1959)
Kruse, A.
Lajugie
Lekachman (1959 

1960)
Lewis
Müller-Armack (1959) 
Piettre (1961)
Spengler -  Allen 
Taylor, O. H. (1960a) 
Weber, M. (1960 c) 
Weber, W. (1959) 
Whittaker

1.3
Malenbaum -  Stolper

1.4
Dupriez
Nicolai

1.7
Brand 
Dupriez 
Friedrich, M.
Havard (1959) 109 bis 

134
Hofmann (1959 b) 
Kraus (I960) 
Suranyi-Unger 
Villey (1959)

1.8.1
Weber, W. (1959)

1.8.2
Arata
Archibald
Commons
Greenhut
Mahr
Müller
Nell-Breuning (1959 

1960 b)
Selekman 
Selber (1959 a)
Soleri

1.8.3
Welty (1961 a)

1.9
Bidler
Gallegos Rocafull
Green
Higgins
Leclercq (1959 b) 
Monzel (1959 a) 119 bis 

133
Müller-Armack (1959)
Northcott
Samuelsson
Soleri
Teutenberg 
Van Oyen 
Weber, M. (1960 d)

2
Corbino
Munby
Weddigen (1959)

4.1
Frauenhofer 
Ruiz-Gimdncz Cortds

4.2
Müller -  Peters

7 Utz, Grundsatzfragen II
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4.3
Alberoni (1959)
Allen, V. L.
Arendt (1960 1961) 
Arvon 
Couesnongle 
Dion (1960) 
Friedmann, G.
Jaccard 288-299 
Joli vet 
Kwant 
Mira
Neuloh -  Braun -  Wer- 
ner

Schmieder 
Le Travail. . .
Viglino

4.4
Bendix (1960 a) 
Rexhausen 
Salin (HwSw)

5
Burdeau (1961 a) 307 

bis 365 
Fischer, H.
Higgins 
Jochimsen 
Kroll (1960)
Küng (1959 b) 
Lombardini (1961) 
Monzel (1959 a) 212 
bis 219 

Niemeyer 
Le Progrès 
Soleri
Wallraff (1960)

6
Behlke
Bendix (1960 a)
Bloch-Lainé (1959)
Briefs (1960 a)
Chamberlain
Charrier
Cole
Cox, O. C.
Cronin (1959 a)
Deist

Draguilev
Duhrssen
Frei
Galbraith (1959 b) 
Germain
Halm (1960 a b 1961) 
Hensel (1959 
1960-1961)
Hoover
Jöhr
Kaser
Kessler
Kliiber (1960 b)
Lavergne
Leduc
Lewis
Machlup
Marchal, A. (1960) 
Marchal, J.
Moll
Mötteli
Müller-Armack (1960) 
Myrdal (1960) 
Nawroth (1961 a) 
Nell-Breuning (1960 b) 

17-102 
Nemitz 
Nojiri
Oekonomischer Hu
manismus 

Pagué
Perroux (1960 b 1961) 
Piettre (1959)
Preiser (1960 a)
Röpke (1960 1961abc) 
Rüstow
Sáenz de Buruaga
Segura
Villey (1961)
Wallich 
Ward, R. J.
Weber, A.
Wopperer

7.1
Aliáis
Böhm
Briefs (1961)
Galbraith (1959 a 1960 
1961a)

Kraus (1959)

Küng (1959 a)
Molitor (HwSw) 
Mötteli 
Nell-Breuning 

(1960 a b)
Oekonomischer Hu
manismus 

Ordo XII 
Pound 107-132 
Raiser 
Rapold 
Utz (1961a b)
Was wichtiger is t... 
Zebot

7.2.1 
Albertini 
Baudouin 
Derene 
Janssen 
Jostock (1961)
Lawson
Müller, J. H. (1961) 
Pagué
La propriété... 
Rudolph, K.
Schott
Sellier (1959 b) 
Thiemeyer 
Weisser -  Blume -  

Thiemeyer 
Wendland, G.
Zweig -  Feldhege

7.2.2.1 
Dion (1961)
Eigentum...
Klose
Loesch (1960)

7.3
Deckers
Raaflaub
Rabaglietti

7.4
Allemann 
Gunzert 
Hensel (HwSw) 
Kathrein
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Lombardini (1960) 
Mazzocchi
Monzel (1959 a) 134 bis 

139,140-155 
Rittig 
Sölter 
Weippert 
Wessels

8
Baldwin
Barath
Zagolow

9.2
Albrecht, G. (1960) 
Berle 
Del Valle 
Dubois
Gablentz (HwSw)
Kellner
Krier
Lambert
Laurent (1960)
Mason
Meister
Rinsche
Rusch
Shatil
Utz (1961 c)
Wehrle
Weisser (1960)
Wöhe
Zimmermann

9.3
Bendix (1960 a)
Gross, H.
Redlich 
Rexhausen 
Salleron (1960) 
Sanchez Gil 
Welty (1960 b) 
Worthey

9.4.1
Nell-Breuning (1960 a) 
223-339 

Vito (1960 b)

9.4.3
Arvidsson
Bigo
Brugarola (1960 a) 
Christmann
Clegg
Deuerlein
D’Havé
Droits de Gérance 136 
bis 149

Fraga Iribarne (1961) 
Goetz-Girey (1961) 
Harrington - Jacobs 
Heckei, R. 
Hirsch-Weber 
Jaccard 
Jarlot (1959 a)
Lipset (1961) 
Macdonald 
Mousset 
Mueller
Nell-Breuning (1960 a) 

129-199 
Neuville 
Reitzenstein 
Right to W ork... 
Roberts (1959)
Steiner, K.
Thiemeyer
Vailland
Vanistendael
Wrede

9.4.4
Comité théologique...
Giovanelli
Givord
Kaiser, J. H. (1959) 
Monzel (1959 a) 156 
bis 180

Rüthers (1960 a b)

9.4.5 
Carbo 
Cassier 
Clegg
Droits de Gérance...
Mitbestimmung
Rusch
Seidel

Sohn
Wallraff (StL)
Weber -  Als 
Weddigen (HwSw)

9.4.6
Carbo
Loesch (1961) 
Mitbestimmung 
Spiegelhalter 
Ville
Zweig -  Feldhege

9.5
Alberoni (1961)
Bossu
Calvez -  Fyot 
Egner
Habisreitinger 
Kantzenbach 
Meynaud (1961b) 
Pagel 
Romieu

9.9
Buchanan 
Finer (1960 a) 
Goetz-Girey (1961) 
Grégoire 
Grüner 
Hirsch-Weber 
Meynaud -  Meyriat

10.1
Mason 
McEwen 
Meynaud (1960 f) 
Nell-Breuning (1960 c) 
Pütz (1960)
Tielemans

10.2.3
Bartolomei (1960) 
Dreier (1960 b) 
Monzel (1959 a) 265 

bis 288, 289-306 
Syndicalisme...
Villey (1961)

10.3
Abel -  Schlotter

7 *
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Agrarentwicklung 
Arndt, H.
Bayer
Bloch-Laine (1961)
Boulding
Bräutigam
Dehove
Dreier (1960 b)
Etzel
Eucken (1960) 
Frantzen
Galbraith (1959 a 1960 

1961a)
Granda 
Haller, H.
Harbrecht 
Harding, F. O. 
Hünermann 
Jacobson - Roucek 
Jahn
Kraus (1959)
Krelle (1959)
Kwant 
Meister 
Müller, J. H. 
(1960-1961) 
Müller-Armack (1960) 
Nell-Breuning (1960 a) 
371-383 

Papi 
Rustant 
Schmidt, K. 
Schmölders 
Schreiber (1961) 
Seraphim (I960)
Seuss
Taucher
Tinbergen

Utz (1961 a b)
Weber, W. (1961) 
Wehrle
Wirtschaftsordnung...
Würgler
Zebot
Zimmerer
Zimmermann

10.4
Allemann
Capelle
Dehem
Köhler, H. W. 
Lombardini (1960) 
Pavan
Right to W ork... 
Weippert

10.6 
Hamm 
Hecht 
Katzaroy 
Molitor (1960)
Papi
Rhein
Robson
Weiter

11
Eicher

12.1
Mieth
Moll
Preiser (HwSw)
Putz (1961)
Schmitz, W.

Weber, W. (1961) 
Weisser (HwSw)

12.2
Arndt, E.
D ohmen 
Höffner (1961) 
Ischboldin 
Krelle (HwSw) 
Nell-Breuning (1960 b) 

103-151 (1961a) 
Sellier (1960) 
Tinbergen 
Wrede

12.5
Meek

13
Calvez - Fyot 
Kantzenbach 
Romieu

14
Aymard
Lechner
Nell-Breuning -  Prinz 
Währungssystem...

15
Behrendt (1959) 
Clairmonte 
Clark (1959/60 1961) 
Meyer, F. W.
Myrdal (1959)
Perroux (1961)
Säenz de Buruaga 
Wopperer
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V.

Abbo
Alexis de Tocqueville 
Allen, J. W.
Althusius 
Baader 
Barth, H.
Beyer (1961a)
Bodin
Bohatec
Canavan
Chevallier (1960 a) 
Cotta (1960)
Cox, R. H.
Cranz
David -  Good 
del Estai 
Ehrhardt
Fetscher (1960ab c)
Frantz
Frattini
Fries
Gentile
Häfelin
Haller, C. L. v. 
Havard (1959)
Heydte - Verdross 
Hildenbrand 
Hobbes 
Jung
Kantorowicz
Kassem
Kendall
Koselleck
Lewy
Locke
Love
Lübbe
Lumia
Mayer
Mcllwain
McWhinney
Meinecke (1959 1960)
Möbus

1 Nurser
Peiser
Piontkowski
Polin
Ponteil
Prélot (1961 b)
Rang
Roucek (1961) 
Rousseau, J. J.
Rühl
Salomon-Delatour
Sanchez Agesta (1959)
Schmandt
Segall
Sierra
Sontheimer
Strauch
Svarez
Thomas, D. O. 
Touchard 
Vaughan 
Verosta (1960)

2.1
Barth, H.
Dabin
Del Vecchio (1960 c)
Fueyo
Grabowsky
Hippel (1959/60)
Meynaud (1959) 62-94
Mitchell
Ridder
Sternberger (1961)
Sutton
Tussman
Weber, M. (1959 a b) 
Xifra Heras

2.2
Antoine (1960)
Ferrero
Friedrich, C. J.

(1960 a b)

Fueyo Alvarez
Hartmann
Hook
Lapierre (1959) 
Meynaud (1959) 73-80 
Oppen (1961a)

2.3
Desqueyrat 131-180
Kreitzer
Larcher

2.4
Calvez (1959 b)
Calvez - Perrin 
Kelsen (1960 d)
Ruiz Moreno

3.1
Balke
Barents
Bergsträsser, A.

(1960 a)
Carro Martinez
Catlin
Darbellay
Duverger(1959 1960 a) 
Forsthoff
Friedrich, C. J. (1959c 

1961)
Gablentz (1960) 
Hankin
Hermens (1960 b) 
Hilger 
Höllerbach 
Kelsen (1960 b) 
Loewenstein (1959 a b) 
Mast (1959)
Mayo (1960 a) 3-20 
Meynaud (1959) 
Meyriat 
Neumann 
Pollock
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Prélot (1961 a)
Rees
Res publica 
Sâinz de Varanda 
Sartori (1960 a) 
Schmölz (1960 b c)
StL
Stammer
Unkelbach

3.3.1 
Adam
Bergsträsser, A.

(1960 b)
Duclos 
Frederik 
Greaves (1960 b) 
Hallowell
Küchenhoff -  Küchen- 
hoff

Kuhn -  Ibach 
Loewenstein (1959 a) 
Meynaud (1960 a d) 
Ojea Quintana 
Van Dyke 
Vuksanovic

3.3.2
Bastide, G.
Brecht (1959 1961) 
Brotz
D roit... 127-191 
Gross, F.
Hyman
Lipset (1960 a)
Traité de Sociologie

3.4.1
Beyer (1959) 
Campagnolo 
Darbellay 
Desqueyrat 
Greaves (1960 b) 
Havard (1961)
Hippel (1959)
Kempski 
Labrousse 
Maritain (1960 b) 
Meinecke (1959 1960) 
Messner (1961 a) 
Rommen (1959)

Rosen
Strauss

3.4.2
Eschenburg (1960) 
Treves

3.5
Codice...
Gablentz (1960) 
Greaves (1960 a) 
Hermens (1961 a) 
Jaspers (1960 1961) 
Leclercq (1960 c) 
Polin
Sartori (1960 a) 
Schmölz (1960/61 
1961)

3.6
Beckel
Cullmann
Danielou
Desqueyrat
Dion -  O’Neill
Kreiterling
Logstrup
Maury
Meinhold
Messner (1961 c)
Niebuhr (I960 a b)
Schlier
Wulf (1959/60) 
Zampetti (1959 a)

4.1
Herz (1959 b)
Klenk
Kunicic (1959 a)
Utz (1960 b)

4.2
Braybrooke (1959/60 a) 
Brecht (1959 1961) 
Hermens (1961a) 
Kolnai
Monzel (1959 a) 248 bis 

264
Simon, W. B.
Sturzo

4.3
Duff (1960 b) 
Hornus 
Jacovella 
Journet
Messner (1961 c) 
Odegard 
Saunders 
Simon, W. B 
Thompson 
Wulf (1961)

4.4.3.2
Arndt, A. (1960 a) 
Maunz -  Dürig 

(1960-1961) 
Morodo Leoncio 
Ramm 
Schnorr

4.4.3.3
Forsthoff
Hesse
Hollerbach

4.5
Arndt, A. (1960 a) 
Meynaud (1960 e)

5.1
Guttsman
Tabbah

5.2.1
Burdeau (1961 a) 
Colliard
Selvin -  Hagstrom

5.2.2 
Bochin
Castberg (1960 a) 
Coing (1960 a) 
Ermacora 
Guerrero 
Huber -  Schiile 
Küster
Lapierre (1959) 
Löffler (1959 b) 
Migliori 
Mimin 
Minar
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Riva
Schneider 
Unione Giuristi...

5.2.4
Calvez -  Perrin (1960)

5.2.5
Meinhold 81-121 
Merkl 
Nicoletti 
Vollmacht...

5.2.6
Hinzmann
Hornus
Meinhold 122-165 
Perico

5.3.1
Bowie -  Friedrich 

(1959 1960)
Dietze
Welte

5.3.2
Mast (1961)

5.4.1
Antoine (1960) 
Entrena Cuesta (1960 a)

5.4.2.1
Duverger (1960 b) 
Giacometti 9-30 
Imboden (1959 b) 
Seeler
Sternberger (1960) 
Vedel

5.4.2.2
Leibholz (1959 b) 
Steffani

5.4.2.3.1
Hippel (1960 a) 55-68

5A2.3.2
Chapman
Grasso
Sánchez Agesta (1960) 
Schäfer (1960)

5A2.3.3
Demichel
Entrena Cuesta (1960b) 
Giacometti 
Lessona 
Michel, H.
Morstein Marx 
Rousset 
Smith 
Winkler

5.4.2.4
Castberg (1960 b)
Eichenberger
Jacob
Lesage

5.5.1
Neumann 
Imboden (1959 a) 
Millet

5.5.6
Ploncard d’A.

5.5.7.1 
Beckel
Behrendt (1960)
Benn -  Peters 
Bergsträsser (1960 b) 
Bernhart
Bloch-Lainé (1961) 
Burdeau (1960 1961 b) 
Calhoun 
Calvez (1961)
Carter -  Herz 
Corry -  Hodgetts 
La Démocratie ...
De la Démocratie... 
Domenach 
Durkheim (1959) 
Freund
Friedrich,C. J. (1959a)
Gaucher
Harbold
Hermens (1961 a)
Kennedy
Knight
Kornhauser
Kreiterling
Kuhn, M. (1959 a)

Lacharrière 
Leibholz (1960)
Mayo (1960 a)
Messner (1961 a)
Orfei (1961)
Sartori (1959)
Stucki
Zorn

5.5.7.2 
Frey

5.5.7.4
Cotteret -  Emeri -  La- 
lumière

Hermens (1961 c) 
Horn 
Leoni 533 
Lipset (1960 b)
Müller, P. F.
Robinet de Clery

5.5.7.5
Hermens (1960 a) 
Perin (1960 1961) 
Peters, H.
Sartori (1960 b) 
Vermeylen

5.5.7.6
Bergsträsser, L. (1959 

1960 1961)
Goodman
Heydte (1959/60 a)
Lavau
Michels
Mommsen
Orfei (1960)
Picot
Schäfer (1959)
Die verfassungsrecht
liche Stellung...

5.5.7.7 
Bourke 
Cassinelli 
Cater
The Conservative 
Party

D roit... 159-175, 177 
bis 191
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Eckstein
Fraga Iribarne (1961)
Frisch
Grundmann
Harding, F. O.
Himmelstrand
Kuhn, M. (1960)
Lapierre (1961)
Loewenstein (1960)
Meynaud (1960 b)
Noelle
Schmidtchen
Schneider
Spota
Verney

5.5.8
Calvez (1959 b) 
Cereceda 
Delà vignette 
Hôffner (1960/61) 
Initiation aux problè
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gart, Enke, 1960. XI, 187 S. 15.-/17.60 DM. [a] I 4.2.2*
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—• M anuel de sociologie. Avec notes bibliographiques. T. II. Paris, PUF, 41960. 
XXIV, 340 p. 12 NF. [b] I 4.2.2
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schen übersetzt von Hans Naumann. Politica 2. Neuwied, Luchterhand, 
1960. 250 S. V 2.1, III 13.2
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Daim, Wilfried: D ie kastenlose Gesellschaft. München, Manz, 1960. 543 S. 
24.80 DM. III 2*
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II 4.5*
D ’Amore, Benedetto, OP: A u to rità  e libertà. In: Sapz 13 (1960) 321-341. I 8 
Daniélou, Jean: L a  communauté internationale. Aperçus théologiques. In: 
RAP 127 (1959) 405-414. V 3.6
Darbellay, Jean: Science politique expérimentale et philosophie politique. In: NV 35 
(1960) 84-118. V 3.1, V 3.4.1
Davis, Harry R. -  Good, Robert C. -  eds. : Reinhold N iebuhr on P olitics. New 
York, Scribner, 1960. XVIII, 364 p. 6.50 $. V 1
Davitt, Thomas E., SJ : The E lem ents o f L aw . Boston, Little Brown, 1959. 
XXI, 370 p. 9 1  II 3, II 10.3.3
de Asís, Agustín: Sobre la problemática del derecho natural. In: AFD (1958/59) 
111-155. II 10.3.2
— M anual de F ilosofía del Derecho. Derecho natural 1. Granada, Montejurra, 
1960. 215 p. II 2.4.2
Deckers, Hans: Betrieblicher oder überbetrieblicher Tarifvertrag? Die unter
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schafts- und gesellschaftspolitische Beurteilung, dargestellt im Vergleich 
Deutschland -  U.S.A. Schriften des Instituts für Christliche Sozialwissen
schaften der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster 9. Münster, Aschen
dorff, 1960. 218 S. 17.50/19.50 DM. [Bibliographia 213-218], IV 7.3 
Decocq, André: E ssa i d ’une théorie générale des droits sur la personne. Préface de 
Georges Levasseur. Bibliothèque de droit privé 21. Paris, Librairie Générale 
de Droit et de Jurisprudence, 1960. V, 459 p. 50 NF. III 2*
Dehem, Roger : L a  protection contre Tabus de la puissance économique. In : BIRES 26 
(1960) 497-522. IV 10.4
Dehove, Gérard: L es concepts fondam entaux. Extrait de: Traité d’économie 
politique. Publié sous la direction de Louis Baudin. 99-419. Paris, Dalloz, 
1960. IV 10.3*
Deist, Heinrich: W irtschaft von morgen. Beiträge zur Wirtschaftspolitik der 
SPD. Berlin • Hannover, Dietz, 1959. 183 S. 11.80 DM. IV 6*
Delavignette, Robert: Christianism e et colonialisme. Je sais -  je crois 96. Paris, 
Fayard, 1960.127 p. 4 NF. V 5.5.8*
Delbez, Luis: Una concepción personalista de las relaciones entre el individuo y  el 
E stado. In: T 8 (1960) 97-110.1 11.3
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Delcourt, Jacques: F am ille et C ivilisation urbaine. Préface de Yves Urbain. 
Études sociales 33-34. Bruxelles, La Pensée catholique, 1960. 152 p. 99.-Fr. b. 
III 4*
del Estai, Gabriel: L a  dialéctica de los „dos reinos“ en la  filosofía agustiniana del 
derecho y  del estado. Parte sistemática. In: CD (1959) 5-72. V 1 
Delhaye, Philippe: L e  droit naturel. Recherches historiques et doctrinales. In: 
Ami du Clergé 69 (1959) 617-625, 681-685; 70 (1960) 33-39, 97-102, 145-153, 
226-228. II 10.3.3
■— Permanence du droit naturel. Analecta mediaevalia Namurcensia 10. Louvain, 
Nauwelaerts • Lille, Giard, 1961. 156 p. 100 Fr. b., 9.50 NF. II 10.3.2, 
II 10.3.3*
Delmasure, A.: L es catholiques et la politique. Préface de Mgr. Pierre Tiber- 
ghien. Paris, La Colombe, 1960. 379 p. 12 NF. I 11.2.2*
De Luca, Pietro, OP: I l  rapporta giuridico. In: Ang 37 (1960) 80-86. [a] II 3 
•— D iscussioni e indagini sulla natura del rapporto giuridico. In: RIFD 37 (1960) 
708-749. [b] II 3
Del Valle, F.: L a s sociedades anónimas ante la M oral. In: FsM 16, 61 (1961) 
48-52. IV 9.2*
Del Vecchio, Giorgio: Presupposti, concetto e principio del d iritto  (Trilogía). 
Pubblicazioni délia Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Roma 7. 
Milano, Giuffrè, 1959. IV, 343 p. 2000 Lire, [a] II 3*
— L a  g iu stifia . Cultura 2. 5a ed. riveduta. Roma, Studium, 1959. X, 250 p. 
2000 L. [b] II 2.4.2
— W andelbarkeit und Unvergänglichkeit des Rechts. In: U 14 (1959) 1175-1186. 
[c] II 3
— S tud i sulla guerra e la pace. Università di Roma, Facoltà di giurisprudenza, 
Pubblicazione 8. Milano, Giuffrè, 1959. 240 p. 1200 Lire, [d] V 6.2.1
— Larv, Society, and Solitude. Tr. by H. McN. Henderson. In: HJ 58 (1959/60) 
13-19. II 5.3
— H istoria  de la filosofía del derecho. Trad. del italiano, revisada por Luis Legaz 
y Lacambra. Barcelona, Bosch, 1960. 274 p. 125 pías, [a] II 1
— Filosofía del derecho. 7a edición, corregida y aumentada. Revisada por Luis 
Legaz y Lacambra. Barcelona, Bosch, 1960. L, 537 p. 250 pías, [b] II 2.4.2 
■— Über die verschiedenen Bedeutungen der Lehre vom Gesellschaftsvertrag. In : Philo
sophie und Recht, 1960, 20-27. [c] V 2.1, III 13.3 *
— L es bases du droit comparé et les principes généraux du droit. In: RIDC 12 
(1960) 493-499. [d] II 2.4.1
— Verso un diritto  mondiale. In: RIFD 37 (1960) 395-398. [e] II 6.6
— Filosofía del D iritto  in  compendio. In: RIFD 37 (1960) 525-552. [f] II 2.4.1
■— L e  basi del diritto  comparato e ip rincip igenera li del d iritto . In: RIFD 37 (1960) 
700-707. [g] II 2.4.1
•—- G rafio  e la fondafione del diritto  internafionale. In: T 7 (1960) 109-114. [h] 
II 6.6
— D ie E insam keit als ethisches und juristisches P rin fip . In: OeZR 11 (1960/61) 
1-14. II 5.3
— Überblick über die verschiedenen Richtungen der Rechtsphilosophie in  neuerer Z e it. In : 
ARSP 47 (1961) 203-212. II 1
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Demichel, André: L e  contrôle de l ’É ta t sur les organismes privés. Essai d’une 
théorie générale. 2 vols. Préface de J.-M. Auby. Bibliothèque de droit public 
29. Paris, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 1960. IV, 404/405 
à 740 p. 75 NF. V 5.4.2.3.3, III15 9*
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Bondy, George Kennan, Herbert Lüthy, Jayaprakash Narayan, Arthur Schle
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De la Démocratie industrielle. 2 vols. Par Henri Rieben, M. Urech, Ch. Gas
ser etc. Coll. Évolution du monde et des idées. Neuchâtel, La Baconnière • 
Paris, S.F.L., 1960. 18 NF. V 5.5.7.1
Denninger, Erhard C. : Bemerkungen %um V erhältnis der Begriffe „Rechtsstaat“ und 
„Staatsräson“. In: ARSP 47 (1961) 147-158. III 13.2
Derene, R. : L e  droit de propriété en France et en Belgique au X I X e siècle : droit 
absolu et quasi illim ité?  Contribution à l’histoire du droit privé moderne. Stu- 
dia Universitatis Lovanium, Faculté de droit 1. Léopoldville, Éditions de 
l’Université, 1959. 68 p. IV 7.2.1
Desqueyrat, André, SJ: L ’enseignement „politique“ de l ’É glise. Tome I: L’État. 
Bibliothèque de la Recherche Sociale. Paris, Spes, 1960. 301 p. 15 NF. 
V 3.6, V 3.4.1, V 2.3*
Deuerlein, E .: D er G ewerkschaftsstreit. In: TQ 139 (1959) 40-81. IV 9.4.3, 
I 10.2
Deuringer, Karl: Prob lesne der C aritas in  der Schule von Salamanca. Freiburger 
Theologische Studien 75. Freiburg, Herder, 1959. XXIII, 227 S. I 7.2
Deynet, Karl August: D ie  Rechtsstellung des nasciturus und der noch nicht er
zeugten Person im  deutschen, französischen, englischen und schottischen bürgerlichen 
Recht. Schriftenreihe der Wissenschaftlichen Gesellschaft für Personenstands
wesen und verwandte Gebiete, N. F. 2. Frankfurt a. M. • Berlin, Metzner, 1960. 
198 S. 16.80 DM. II 6.2.1*
D’Havé, Willy : Solidarität und Gewerkschaft. In: L 8 (1961) 37-43. IV 9.4.3*
Dietze, Gottfried: The Federalist. A  Classic on Federalism and Free Govern
ment. Baltimore, Johns Hopkins, 1960. IX, 378 p. 6.50 $. V 5.3.1 
Diez Alegría, José Maria, SJ: Opción del bien y  tolerancia intersubjetiva. In: 
AFD 7 (1960) 5-33.1 11.2.2 *
Dion, Gérard: L e  droit au travail. In: Rell 15 (1960) 398-409. IV 4.3*
— Property and A u th o rity  in Business E nterprise. In : Rell 16 (1961) 30-47,48-52. 
IV 7.2.2.1*
Dion, Gérard -  O’Neill, Louis: L e  chrétien et les élections. Textes pontificaux 
et épiscopaux, documents historiques, textes divers sur la moralité politique. 
Avec la collaboration d’une équipe de théologiens. Préface du Chne. Armand 
Racicot. Montréal, Éditions de l’Homme, 101960. 126 p. 1 $. V 3.6*
I Diritti dell’uomo. Testi di vari autori, raccolti dall’UNESCO. Milano, Co-
munità, 1960. 350 p. 2000 Lire. II 6.2.2
Dodson, Edward O. : v. The Population Explosion.
Dohmen, Franz Alwin : D as Lohnproblesn bei Thomas von A q u in . In : OrS 8 (1960 
bis 1961) 224-233. IV 12.2
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Dohna, Alexander Graf zu: Kernprobleme der Rechtsphilosophie, mit Nachwort 
von Erik Wolf. Bad Homburg v. d. H., Gentner, 1959. 99 S. 8.70 DM. II 2.4.2, 
II 10.3.3*
Dolan, Joseph V., SJ: N a tu ra l L aw  and M odern Jurisprudence. In: LTP 15 
(1959) 32-63. II 10.3.1
— N a tu ra l Law  and the JudicialF unction. In: LTP 16 (1960) 94-141. [a] II 10.3.2
— N a tu ra l Law  and Legislation. In: LTP 16 (1960) 237-264. [b] II 10.3.3 
Domenach, Jean-Marie: L a  démocratie est une idée neuve. In: Espr 27 (1959) 
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Donoso, Anton: L a  filosofia del Derecho de John Dewey. In: RJUPR 29 (1959) 
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Dordett, Alexander: D as N aturrecht im  C odex ju r is  canonici. In: Natur
ordnung.. . 423-436. II 10.3.3
Doskocil, Walter: D as Recht au jd ie  H eim at. Ein Versuch zu Thesen von Karl 
Barth. In: ChrU 15,4 (1961) 1-7. III 2, II 6.2.2*
Drago, Giovanni: Intorno ad alcune premesse spéculative délia legge penale. In: GM 
15 (1960) 49-54. II 4.3
Draguilev, M. : L a  crise générale du capitalisme. Traduit par M. Iourkevitch. 
Moscou, Éditions en langues étrangères • Paris, Agence littéraire et artistique 
parisienne pour les échanges culturels, 1960. 330 p. 5.50 NF. IV 6 
Dreier, Wilhelm: D a s F am ilienprinzip, ein Strukturelem ent der modernen W irt- 
schajtsgesellschajt. Familienlastenausgleich, die sozialpolitische Großaufgabe 
des 20. Jahrhunderts. Schriften des Instituts für christliche Sozialwissenschaf
ten der Universität Münster 8. Münster, Aschendorff, 1960. 220 S. 16.80 DM.
[a] III 16.3.3.5
— WirtschaJtskon% entration ingesellschajtspolitischer Sicht. In: NO 14 (1960) 439 
bis 451. [b] IV 10.2.3, IV 10.3
— D as F am ilienprinzip. Ein Strukturelement moderner Wirtschaftsgesellschaft. 
In: SZ 167 (1960/61) 110-124. III 16.3.3.5
Drinan, Robert F., SJ: Should the S ta te A id  Private Schools? In: SO 11 (1961) 
241-250. III 6*
Droit, Économie et Sociologie. Travaux du VIe Colloque des Facultés de 
droit et des sciences économiques, Toulouse 28-31 mai 1958. Annales de la 
Faculté de droit et des sciences économiques de Toulouse. Paris, Dalloz, 1959. 
278 p. 18 NF. II 2.3, III 3, II 5.3, V 3.3.2, V S.5.7.7, III 15.9*
Le Droit naturel. Par H. Kelsen, Ch. Perelman, A. P. d’Entrèves, B. de Jou- 
venel, N. Bobbio, M. Prélot, Ch. Eisenmann. Annales de philosophie politique 
3. Paris, PUF, 1959. 232 p. 960 Fr.f. II 10.3.2
Droits de Gérance et Changements Technologiques. XVe Congrès des 
relations industrielles. Publié par le Départment des relations industrielles 
de l’Université Laval. Québéc, Presses Universitaires Laval, 1960. 149 p. 
IV 9.4.5, IV 9.4.3
Drost, Pieter N.: The C rim e o j S ta te. Penal protection for fundamental free- 
doms of persons and peoples. 2 vols. I: Humanicide. International govern
mental crime against individual human rights. II: Génocide. United Nations 
législation on international criminal law. Leyden, Sythoff, 1959. VII, 358 / 
XVI, 225 p. 28.90 / 16.95 fl. II 6.2.2, II 6.6, V 7.1, II 10.3.3, V 6.2.1*
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Dubay, T.: Philosophy o f the S ta te as Educator. Milwaukee, Bruce, 1959. 237 p. 
5.95 $. III 13.1
Dubois, Alexandre: Confidences d’un patron sur la  réforme de l ’entreprise. Paris, 
Éditions ouvrières, 1960. 140 p. 5.10 NF. IV 9.2*
Dubru, Marcel: L ’égalité civile des époux dans le mariage. Commentaire de la 
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II 2.4.2
Ellul, Jacques: Theological Foundation o f Lar». Translated from the French by 
M. Wieser. New York, Doubleday, 1960. 140 p. 3.95 $. [a] II 10.3.3 
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I 9.1, III 4
— Hrsg. : v. Mausbach, Katholische Moraltheologie.
Eschenburg, Theodor: D er Sold des P olitikers. Stuttgart, Seewald, 1959. 
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9 Utz, Grundsatzfragen II
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Gropp, Rugard Otto: W as ist der dialektische M aterialismus? Wissen der 
Gegenwart 4. München, Dobbeck, 1960. 128 S. 2.50 DM. I 11.7.2*
Gross, Feliks: Political Sociology. In: Roucek, Contemporary Sociology, 201 
to 223. V 3.3.2
Gross, Herbert: Petite entreprise et grand marché. Préface de L. Gingembre. 
Paris, Éditions d’Organisation, 1960. 165 p. 15 NF. IV 9.3*
Grossfeld, Bernhard : D ie  Privatstrafe. Ein Beitrag zum Schutz des allgemeinen 
Persönlichkeitsrechts. Arbeiten zur Rechtsvergleichung 9. Frankfurt a. M. • 
Berlin, Metzner, 1961. 144 S. 20.80 DM. II 7.1*
Grosso, Giuseppe: Patología della legge. In: Jus 11 (1960) 1-8. II 4.3 
Groupe Lyonnais d’Études Médicales, Philosophiques et Biologiques: 
L ’H omme et les Groupes Sociaux. Coll. Convergences. Paris, Spes, 1960. 239 p.
8.10 NF. I 4.2.4, I 4.2.3.2, I 11.2.2*
Gruber, F. C. -  ed. : Education and the State. Pennsylvania University M. C. 
Brumbaugh Lectures in Education, 4th Series, 1959. Philadelphia, Univer
sity of Pennsylvania Press, 1960. 95 p. III 6
Grundmann, Werner: D ie  Finanzierung der politischen Parteien. In: ZStW 115 
(1959) 113-130. V 5.5.7.7
Grüner, Erich: D er Einbau der organisierten Interessen in den Staat. In: SZVS 95 
(1959) 59-79. IV 9.9, III 15.9
Guallart y López de Goicoechea, José : Derecho N a tu ra l y  Derecho Penal. 
El contenido de la Antijuridicidad. In: T 7 (1960) 247-253. II 7.1 
Guerre -  armée -  société. In: RFS 2 (1961) numéro spécial 3-151. V 6.2.1 
Guerrero, Eustaquio, SJ : L a  libertad religiosa y  el Estado católico. Madrid, Stu
dium, 1960.1 11.2.2, II 6.2.2, V 5.2.2*
Guerry, Émile, Archevêque de Cambrai: Église catholique et communisme athée. 
Pourquoi l’Église oppose-t-elle un refus formel à la doctrine antireligieuse du 
communisme soviétique? Lettre pastorale à son clergé et aux militants de son 
diocèse. Paris, Bonne Presse, 1960. 236 p. 8.90 NF. I 11.2.2,1 11.7.2*
Guggenheim, Paul: Léon D uguit et le droit international. In: RGDIP 63 (1959) 
629-638. II 6.6
Guissard, Lucien: Catholicisme et Progrès social. Je sais -  je crois 57. Paris, 
Fayard, 1959. 129 p. 1 11.2.2
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Gundlach, Gustav, SJ: D ie  Lehre P ius’ X I I .  vom modernen Krieg. In: SZ 164 
(1959) 1-14. V 6.2.1
Gunzert, Rudolf: W as ist Konzentration? Wirtschaftssoziologische Studien 1.
Frankfurt a. M., Knapp, 1960. 100 S. 4.80 DM. IV 1.1, IV 7.4
Gurvitch, Georges: Saint-Simon et K arl M a rx . In: RIP 14 (1960) 399-416.
I 11.7.2
— dir.: v. Traité de Sociologie.
Guttiérrez García, José Luis -  ed. : Doctrina Pontificia, V :  Documentos jurídicos. 
Prólogo de Carlos Viada López-Puigcerver. Biblioteca de Autores Cristianos 
194. Madrid, La Editorial Católica, 1959. XXXII, 723 p. 110/150 ptas. I 11.2.2 
Guttsman, W. L .: Social Stratification and Political É lite . In: BJS 11 (1960) 
137-150. V 5.1, V 10*
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von Verbänden der Verbraucher. Volkswirtschaftliche Schriften 43. Berlin • 
München, Duncker & Humblot, 1959. 110 S. 10.80 DM. IV 9.5 
Häfelin, Ulrich: D ie Rechtspersönlichkeit des Staates. Teil I: Dogmengeschicht
liche Darstellung. Tübingen, Mohr, 1959. XII, 429 S. 44.40/49.- DM.
II 6.4, V 1, III 13.1*
Hall, Jerome: Razón y  Realidad en el Derecho. Buenos Aires, Roque Depalma, 
1959. 124 p. II 3
— Legal Sanctions. In: NLF 6 (1961) 119-126. II 7.2
Haller, C. L.von: Restauration der Staatswissenschaft oder Theorie des natürlich
geselligen Zustandes der Chimäre des künstlich-bürgerlichen entgegengesetzt. 
Neudruck der 2. Aufl. von 1820-34. 6 vol. Aalen, Scientia, 1960. 450.- DM. 
V 1
Haller, Heinz: Finanzpolitik . In: HwSw III 624-642. IV 10.3 
Hallowell, John H. : Political Science Today. In: SO 11 (1961) 107-122. V3.3.T* 
Halm, George N. : Economic Systems. A  Comparative Analysis. New York, Holt 
Rinehart & Winston, H960. IX, 341 p. 5 $. [a] IV 6*
— Wirtschaftssysteme. Eine vergleichende Darstellung. Berlin, Duncker & 
Humblot, 1960. XV, 352 S. 24.60 DM. [b] IV 6*
— Metamorphosen der Sozialismusdebatte. In: Naturordnung..., 1961,681-687. 
IV 6
Hamm, Walter: Kollektiveigentum. Die Rolle öffentlicher Unternehmen in der 
Marktwirtschaft. Veröffentlichungen des Forschungsinstituts für Wirtschafts
politik an der Universität Mainz 9. Heidelberg, Quelle & Meyer, 1961. 315 S. 
26.- DM. IV 10.6*
Handwörterbuch der Sozialwissenschaften. 11 Bände (in Einzellieferungen). 
Stuttgart, Fischer • Tübingen, Mohr • Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht. 
I 4.1
Handwörterbuch der Soziologie. Unveränderter Neudruck der ersten 1931 
erschienenen Auflage mit einem Vorwort von H. Schelsky. In Verbindung 
mit G. Briefs, F. Eulenburg, F. Oppenheimer, W. Sombart, F. Tönnies, Alfred 
Weber, L. v. Wiese herausgegeben von Alfred Vierkandt. Stuttgart, Enke, 
1959. XII, 690 S. 86.- DM. 1 4.2.2
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Hankin, Francis : Vertrauen in die Demokratie. Eine Einführung in die politische 
Praxis. Übersetzung von Thomas Cornides. Wien, Verlag für Geschichte und 
Politik, 1959. 104 S. 30.- S. V 3.1*
Hansen, Alvin: Keynes’ ökonomische Lehren. Ein Führer durch sein Hauptwerk. 
Hrsg, von Prof. Dr. Georg Hummel. Internationale sozialwissenschaftliche 
Bibliothek 6. Stuttgart • Düsseldorf, Ring, 1959. XIV, 236 S. 16.80 DM. 
IV 1.1*
Harbold, William H.: Democracy and the Service State. In: Eth 70 (1959/60) 
135-145. V 5.5.7.1*
Harbrecht, Paul P., SJ: The Economic Republic. In: SO 10 (1960) 297-303. 
IV 10.3*
Harding, Arthur L. -  ed. : Responsibility in Law  and in Morals. Dallas/Texas, 
Southern Methodist University Press, 1960. IX, 108 p. 3 $. II 5.3*
Harding, Fred O.: Politisches M odell %ur Wirtschaftstheorie. Theorie der Be
stimmungsfaktoren finanzwirtschaftlicher Staatstätigkeit. Freiburg, Goerlich, 
1959. XII, 130 S. 12.80 DM. [Bibliographia.] III 13.7, IV 10.3, V 5.5.7.7* 
Harrington, Michael -  Jacobs, Paul -  ed. : Labor in a Free Society. Berkeley • 
Los Angeles, University of California Press, 1960. 186 p. 3 $. IV 9.4.3* 
Harris, H. S. : The Social Philosophy o f  Giovanni Gentile. Urbana, University of 
Illinois Press, 1960. XII, 387 p. 5.75 $.11*
Harrison, R. J.: L aw  and M orality in International A ffa irs . In: PolS 11,2 (1959) 
45-55. V 6.1.2, V 7.1*
Hart, H. L. A. -  Honoré, A. M. : Causation in the Law . Oxford, Clarendon, 
1959. XXXII, 454 p. 55 s. II 7.1
Hartmann, Albert, SJ.: Über die A u to ritä t des Staates. In: SZ 165 (1959/60) 
241-252. V 2.2
Havard, William C. : Henry Sidgwick and L ater U tilitarian Political Philosophy. 
Gainesville, University of Florida Press, 1959. VIII, 197 p. 4.50 $. I 1, V 1, 
IV 1.7*
— The M ethod and Results o f  Political Anthropology in America. In: ARSP 47 
(1961) 397-415. V 3.4.1
Haworth, Lawrence: D o Organisations A c t l  In: Eth 70 (1959/60) 59-63. 
I 2, II 6.3*
Hayek, F. A.: The Constitution o f  Liberty. London, Routledge & Kegan Paul • 
Chicago, University of Chicago Press, 1960. X, 570 p. 45 s. / 7.50 $. I ll 2
— D ie  Ursachen der ständigen Gefährdung der Freiheit. In: Ordo XII (1960. 
1961) 103-109. III 2*
Hazlitt, Henry: D a s F iasko der Keynes’ sehen Wirtschaftslehre. Eine Analyse 
ihrer Fehlschlüsse. Mit einem Vorwort von Prof. Melchior Palyi. Frankfurt 
a. M., Knapp, 1960. 464 S. 39.20 DM. [a] IV 1.1
—- ed. : The Critics o f  Keynesian Economics. Princeton/N.J., Van Nostrand, 1960. 
VIII, 427 p. 7 $ [b] IV 1.1*
Head, W. G .: A daptive Sociology. In: BJS 12 (1961) 23-40. I 4.2.2,1 3*
Hecht, Werner: D ie Problematik des , ,K a m p f es“ %wischen S taat und Wirtschaft. 
In: SJGVV 80 (1960) 721-737. IV 10.6
Heckei, Roger: L es syndicats et la politique. In: RAP 126 (1959) 271-286. 
IV 9.4.3



Heckei, Theodor -  Hrsg. : Ehe- und Familienrecht. Vorträge, gehalten auf der 
Tagung evangelischer Juristen 1958. München, Evangelischer Presseverband 
für Bayern, 1959. 73 S. 3.60 DM. [a] III3*
— Hrsg.: D a s Strafrecht. Beiträge von der Tagung evangelischer Juristen 
1959. München, Evangelischer Presseverband für Bayern, 1959. 71 S. 3.60 
DM. [b] II 7.1*
— Hrsg.: Kirche und Staat. Vorträge, gehalten auf der Tagung evangelischer 
Juristen 1960. München, Evangelischer Presseverband für Bayern, 1960. 60 S.
3.60 DM. I 11.2.3, V 6.1.8
Heidemann, Ingeborg: D a s Problem der Allgemeingültigkeit in der E th ik . In: 
KSt 52 (1960/61) 33-42. I 3
Heilbroner, Robert Louis: Wirtschaft und Wissen. 2 Jahrhunderte National
ökonomie. Ins Deutsche übertragen von Julius Wünsche. Köln, Bund, 1960. 
423 S. 23.- DM. IV 1.2
Heinrich, Johannes: Über den sozialistischen Realismus. In: PrA 9 (1959) 357 
bis 367.1 11.7.2*
— Freiheit durch Ordnung? Der demokratische Sozialismus Zwischen Furcht 
und Hoffnung. In: PrA 10 (1960) 19-31. [a] 1 11.6*
— D ie  Gewissensfrage der Atomwaffen. In: PrA 10 (1960) 247-256, 321-333. 
[b] V 6.2.2
Heinrich, Walter: Universalismus. In: HwSw X 467-471. I 11.8 
Hellmer, Joachim: Recht. Fischer Lexikon 12. Frankfurt a. M., Fischer Bü
cherei, 1959. 390 S. 3.30 DM. I I 1*
Henning, Rudolf: D er M aßstab des Rechts im  Rechtsdenken der Gegenwart. 
Schriften des Instituts für christliche Sozialwissenschaften der Westfälischen 
Wilhelms-Universität Münster 10. Münster, Aschendorff, 1961. 244 S. 19.-/ 
21.- DM. II 10.3.3, II 5.2*
Henry, Louis -  Winkler, Wilhelm -  Hrsg. : Internationaler Bevölkerungskongreß — 
International Population Conference -  Congrès international de la population. 
Wien 1959. Hrsg. v. Louis Henry u. Wilhelm Winkler. Wien, Union inter
nationale pour l’étude scientifique de la population, 1959. 735 S. 130.- S.
III 14.2
Hensel, K. Paul: Einführung in die Theorie der Zentralverwaltungswirtschaft. Eine 
vergleichende Untersuchung idealtypischer wirtschaftlicher Lenkungssysteme 
an Hand des Problems der Wirtschaftsrechnung. Schriften zum Vergleich wirt
schaftlicher Lenkungssysteme 1. Stuttgart, Fischer, 21959. XI, 234 S. 13.50 DM.
IV 6*
— Strukturgegensätze oder Angleichungstendenzen der Wirtschafts- und Gesellschafts
systeme von O st und W est? In: Ordo XII (1960.1961) 305-329. IV 6*
— Marktordnung. In: HwSw VII 161-169. IV 7.4
Herberg, Will: Protestants, Catholiques et Israélites. La religion dans la société 
aux États-Unis. Essai de sociologie religieuse. Traduit de l’américain par Julia 
Yardley et G. Serve. Paris, Spes, 1960. 286 p. 9.90 NF. I 4.2.3.2*
Herce Quemada, Vicente: Concepción filosófica del proceso. In: T 7 (1960) 
237-246. II 4.5
Hermens, Ferdinand A.: Parteien, V o lk  und Staat. Vortrag. Schriftenreihe der 
Juristischen Studiengesellschaft Karlsruhe 46. Karlsruhe, Müller, 1960. 24 S.
2.60 DM. [a] V 5.5.7.5*
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— D ie  P olitik  und die Wissenschaft. In: ZP 7 (1960) 189-203. [b] V 3.1
— E th ik , P o litik  und M acht. Demokratische Existenz heute 1. Frankfurt a. M. • 
Bonn, Athenäum, 1961. 70 S. 3.80 DM. [a] V 3.5, V 4.2, V 5.5.7.1*
— D er Ost-W est-Konflikt. Gründe und Scheingründe. Demokratische Existenz 
heute 5. Frankfurt a. M. • Bonn, Athenäum, 1961. 75 S. [b] V 8*
—• Europäische Wahlen und europäische E inigkeit. In: Wirtschaft, Gesellschaft 
und Kultur. Festgabe für Alfred Müller-Armack. Berlin, Duncker & Humblot, 
1961. 331-343. [c] V 5.S.7.4
Hersch, Jeanne: Theorie etpratique du socialisme. In: RP 2 (1960) 233-241.1 11.6
Herz, John H.: International politics in the atomic age. New York, Columbia 
University Press, 1959. VIII, 360 p. 6 $. [a] V 6.2.1
—• Politischer Realismus und politischer Idealismus. Eine Untersuchung von Theorie 
und Wirklichkeit. Aus dem Amerikanischen übersetzt von Walter Seib. Schrif
ten zur politischen Wissenschaft 3. Meisenheim/Glan, Hain, 1959. 290 S. 
19.50/21.50 DM. [b] V 4.1, I 3*
Hessdörfer, Ludwig: Steuermoral und Staatsmoral. In: PS 10, 107 (1959) 
145-155. III 13.7
Hesse, Konrad: D ie  normative K ra ft der Verfassung. Recht und Staat in Ge
schichte und Gegenwart 222. Tübingen, Mohr, 1959. 24 S. 1.90 DM. V 4.4.3.3, 
II 4.3*
Heyde, Peter: Internationale Sozialpolitik. Hochschulwissen in Einzeldarstel
lungen. Heidelberg, Quelle & Meyer, 1960. 175 S. 14.- DM. [Bibliographia 
167-169], III 16.3.3.1*
Heydte, Friedrich August Frhr. von der: D ie  politischen Parteien und der Staat. 
In: OrS 7 (1959/60) 158-166. [a] V 5.5.7.6
— fohannes Messner und das Naturrecht. In: OeZR N. F. 10 (1959/60) 78-88. 
[b] II 10.3.3
— Völkerrecht. Ein Lehrbuch. II: Streit und Streiterledigung im Völkerrecht. 
Köln • Berlin, Kiepenheuer & Witsch, 1960. 456 S. [a] V 7.1
— D a s P rinzip  der guten Nachbarschaft im  Völkerrecht. In : Völkerrecht und recht
liches Weltbild. Festschrift für Alfred Verdross. Wien, Springer, 1960.133-145. 
V 7.1
— Seinshegriff und N aturrecht bei Thomas von A q u in  und Francisco Suarez• In: 
Naturordnung . . ., 1961, 125-138. [a] II 10.3.1
— Naturrechtliche Tendenzen in der deutschen Rechtswissenschaft der Gegenwart. 
In: Festschrift für Bischof Dr. Albert Stohr. Mainz, Grünewald, 1961.198-205. 
[b] II 10.3.1
Heydte, Friedrich August Frhr. von der -  Verdross, Alfred: Rechts- und 
Staatsphilosophie. In: StL VI 705-727. II 1, V 1
Hicks, John Richard: The Social Framework. An introduction to economics. 
Oxford, Clarendon, 31960. XII, 272 p. 18s. IV 1.1*
Higgins, George G .: M orals and Economic L ife . In: SO 10 (1960) 304-317. 
IV 5, IV 1.9
Hildenbrand, K .: Geschichte und System der Rechts- und Staatsphilosophie.
1. (einziger) Band: Das klassische Altertum. Neudruck der Ausgabe 1860. 
Aalen, Scientia, 1960. 662 S. 66 -  DM. II 1, V 1
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Hilger, Dietrich: Verfassungslehre als Lehre von der M acht. Bemerkungen zu 
einigen Kategorien der „Verfassungslehre“ von Karl Loewenstein. In: 
HJWG 5 (1960) 184-204. V 3.1
Himmelstrand, Ulf: Social Pressures. Attitudes and Démocratie Processes. 
Stockholm, Almqvist & Wiksell, 1960. 471 p. V 5.5.7.7
Hinkle, Roscoe L. -  Hinkle, Gisela N.: D ie  Entwicklung der amerikanischen 
Soziologie. Eine Geschichte ihrer Motive und Theorien. Eingeleitet und über
setzt von Leopold und Hilde Rosenmayr. München, Oldenbourg, 1960.124 S. 
6.60 DM. I 4.2.2
Hinzmann, Manfred: D ie aktuelle Kriegsdienstverweigerung als beachtliche Ge
wissensentscheidung. Hamburg, Forschungsstelle für Völkerrecht und ausländi
sches öffentliches Recht der Universität Hamburg, 1959. 159 S. 14.50 DM.
V 5.2.6
Hippel, Emst von: Mechanisches und moralisches Rechtsdenken. Meisenheim/Glan, 
Hain, 1959. 488 S. 33.60 DM. II 2.4.1, II 10.3.2, V 3.4.1*
—- Von S taa t und Gewalt, von Recht und P olitik. In: SZ 165 (1959/60) 334-342.
V 2.1
— Untersuchungen zum  Problem des fehlerhaften Staatsakts. Beitrag zur Methode 
einer teleologischen Rechtsauslegung. 2., durchges. u. wesend. erw. Aufl. 
Berlin ■ Göttingen • Heidelberg, Springer, 1960. XI, 198 S. 19.80 DM [a]
V 5.4.2.3.1, II 4.5*
— Recht und S taat im  W eltbild der N euzeit. In: NO 14 (1960) 401-411. [b] III 13.1 
-— Wissenschaftsbegriff und P olitik. In: PS 11, 123 (1960) 424-434. [c] II 5.3
Hirsch-Weber, Wolfgang: Gewerkschaften in der P olitik. Von der Massen
streikdebatte zum Kampf um das Mitbestimmungsrecht. Mit einem Vorwort 
von Otto Stammer. Schriften des Instituts für politische Wissenschaft 13. 
Köln • Opladen, Westdeutscher Verlag, 1959. XV, 170 S. 18.50 DM. IV 9.4.3, 
IV 9.9*
Hobbes, Thomas : The English W orks / Opera latina. Edited by W. Molesworth. 
16 vol. Aalen, Scientia, 1960. 1000.- DM. V 1
Hochard, Jacques: Économie globale et prestations familiales. In: DS 23 (1960) 
108-117. III 16.3.3.5
Hoefnagels, Henri, SJ : L a  justice : vérité éternelle ou norme historique? In: VES 
32 (1961) 1-16.1 7.1
Hoffmann, Stanley H. -  ed. : Contemporary Theory in International Relations. 
Englewood Cliffs/N.J., Prentice-Hall, 1960. X, 293 p. 4.95 $. V 6 1.1,
V 6.1.2*
Höffner, Joseph: E he und Familie. Wesen und Wandel in der industriellen 
Gesellschaft. Münster, Regensberg, 1959. 134 S. 3.20 DM. III 3, III 4*
— D a s Bauerntum in der industriellen Gesellschaft. In: TTZ 69 (1960) 21-36.
III 8*
— Kolonialismus und Christliche E th ik . In: JM 2 (1960/61) 293-315. V 5.5.8
— Lohngerechtigkeit in der modernen Gesellschaft. In: TTZ 70 (1961) 94-110.
IV 12.2
— Hrsg. : v. Jahrbuch des Instituts für Christliche Sozialwissenschaften.
— Hrsg. : v. Naturordnung in Gesellschaft, Staat, Wirtschaft.
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Hofmann, Werner: Rationalismus und Irrationalismus im  ökonomischen Denken 
der Gegenwart. Der Wandel der Vorstellungen vom homo oeconomicus und 
seine realsoziologischen Bedingungen. In: JbS 4/10 (1959) 268-273. [a] IV 1.1 
— Z um  Gesellschaftsbild der Nationalökonomie von heute. In: KZS 11 (1959) 
682-698. [b] IV 1.7
Höhn, Reinhard: Sozialismus und Heer. 1 : Heer und Krieg im Bild des Sozialis
mus. Bad Homburg v. d. H. • Berlin • Zürich, Gehlen, 1959. XXXII, 366 S. 
35.- DM V 7.1,1 11.6
Hollerbach, Alexander: Auflösung der rechtsstaatlichen Verfassung? Zu Ernst 
Forsthoffs Abhandlung „Die Umbildung des Verfassungsgesetzes“ in der 
Festschrift für Carl Schmitt. In: AöR 85 (1960) 241-270. V 4.4.3.3, V 3.1,
III 13.2
Holzapfel, Heinrich -  Hrsg.: Philosophie und politische Bildung. Beiträge zur 
Gymnasialpädagogik 1. Düsseldorf, Schwann, 1960. 127 S. 9.80 DM. V 10* 
Homans, George Caspar: Theorie der sozialen Gruppe. Deutsche Übersetzung 
von Rolf Grüner. Köln • Opladen, Westdeutscher Verlag, 1960. 450 S. 37.50 
DM. I 4.2.2*
Homenaje al Profesor Sancho Izquierdo. T 7 (1960) 271 p. II 2.4.1* 
Hook, Sidney: Political Power and Personal Freedom. New York, Criterion 
Books, 1959. XVIII, 462 p. 7.50 ?. V 2.2
Hoover, Calvin B .-.The Economy, L iberty, and the State. New York, The Twen
tieth Century Fund, 1959. XII, 445 p. 5 $. IV 1.1, IV 6 
Hopkins, Vincent C. : The Supremacy o f  L aw  : Idea and Ideal. In: TN 34 (1959) 
25-53. II 2.4.1
Horkheimer, Max: Philosophie und Soziologie. In: KZS 11 (1959) 154-164. 
I 4.2.2, I 4.3
Hörmann, Karl : D ie  Zuständigkeit der Kirche fü r  das Naturrecht nach der Lehre 
Pius’ X I I .  In: Naturordnung . . . 139-150. I 10.2
Horn, Gustav-Herbert: Experimentelle Demokratie. Mögliche Veränderungen 
der Funktionen des Wählers. In: PS 10, 115 (1959) 709-726. V 5.5.7.4 
Hornus, Jean-Michel: Évangile et labarum. Étude sur l’attitude du christianisme 
primitif devant les problèmes de l’État, de la guerre et de la violence. Nouvelle 
série théologique 9. Genève, Labor et Fides, 1960. 195 p. V 4.3, V 5.2.6, 
V 6.2.2*
Huber, Hans -  Schule, Adolf : Persönlichkeitsschutz und Pressefreiheit. Gutachten 
von Prof. Dr. Hans Huber und Prof. Dr. Adolf Schüle, herausgegeben vom 
Bundesministerium der Justiz. Bonn 1960. 85 S. V 5.2.2., II 6.2.2 
Hueck, Alfred -  Leibholz, Gerhard: Zw ei Vorträge z um Arbeitsrecht. Gehal
ten anlässlich des zehnjährigen Wiederbestehens des Deutschen Arbeits
gerichtsverbandes e. V. am 1. Dezember 1959 in Köln a. Rhein. München, 
Beck, 1960. 42 S. 3.80 DM. II 6.2.2*
Human Rights and Fundamental Freedoms. Memorandum to the Special 
Committee of the House of Commons considering the Proposed Bill on Human 
Rights and Fundamental Freedoms, presented by the Canadian Labour 
Congress, Tuesday, July 19th, 1960. In: CanL 5,9 (1960) 14-21. II 6.2.2 
Hiinermann, Josef: Konjunkturen und Krisen im B lick  sozialer Verantwortung. 
Eine kritische Darstellung in 8 Kapiteln. Essen, Custos, 1960.124 S. 3.80 DM.
IV 10.3*
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Husserl, Edmund: U  E sp r it collectif. Extrait des „Inédits“ de Husserl con
servés aux Archives-Husserl à l’Université de Louvain. In: CIS 27 (1959) 
121-130.1 2
Hyman, H. H. : Political socialisation. A study in the psychology of political 
behavior. Chicago, Free Press, 1959. 175 p. 4 $. V 3.3.2 
Ihering, Rudolf von: D er K a m p f ums Recht. 3., stark gekürzte Aufl. Deutsches 
Rechtsdenken 10. Frankfurt a. M., Klostermann, 1960. 39 S. 1.85 DM. II 2.4.1 
Imboden, Max: D ie  Staatsformen. Versuch einer psychologischen Deutung 
staatsrechtlicher Dogmen. Basel ■ Stuttgart, Helbing & Lichtenhahn, 1959. 
120 S. 16.- DM. [a] V 5.5.1*
— Montesquieu und die Lehre der Gewaltentrennung. Schriftenreihe der Juristi
schen Gesellschaft Berlin 1. Berlin, de Gruyter, 1959. IV, 25 S. 4.- DM. [b] 
V 5.4.2.1
Initiation aux problèmes familiaux: Population -  Famille -  Éducation. Par 
Michel Blanc, Gilbert Blardone, Pierre Bonnin, Joseph Folliet, Laurent 
Lathuilière, Abbé Matagrin, Marie-Andrée Prost. Savoir pour agir 7. Lyon, 
Chronique Sociale de France, 1960. 320 p. 10 NF. III 4, III 3 ,1 11.2.2* 
Initiation aux problèmes d’outre-mer: Colonisation, Décolonisation, Sous- 
développement. Par Gilbert Blardone, Paul Catrice, Joseph Folliet, Abbé 
Matagrin, Raoul Padirac. Savoir pour agir 5. Lyon, Chronique Sociale de 
France, 1959. 366 p. 1010 Fr. f. V 5.5.8, V 8*
International Bibliography of Economies. Vol. 7. New York 1960. 528 p.
10.50 $. IV 1.1
Iofrida, Vincenzo: L a  libertà corne fondamento dello S  tato. Saggio sulla filosofía 
dello spirito di Benedetto Croce. Milano, Istituto ed. Cisalpino, 1959. 189 p. 
1300 Lire. I 1
Irving, Gordon: v. The Population Explosion.
Ischboldin, Boris: D ie  Lohntheorie im  Geiste der Wirtschaftssynthese. In: SJGVV 
79 (1959) 129-156. [Bibliographia.] IV 12.2
Jaccard, Pierre: H istoire sociale du travail. De l’Antiquité à nos jours. Coll. 
Bibliothèque historique. Paris, Payot, 1960. 350 p. 21 NF. IV 4.3, IV 9.4.3* 
Jacob, Nicolas: L e  Pouvoir judiciaire et sa réforme. In: Justice et Justiciables 
11-23. V 5.4.2.4*
Jacobson, Howard Boone -  Roucek, Joseph S. -  ed. : Autom ation and Society. 
New York, Philosophical Library, 1959. 553 p. 10 $. IV 10.3,1 10.6 
Jacovella, Guillermo : Religion y  política en el pensamiento de Tocqueville. In : RevEP 
110 (1960) 143-154. V 4.3
Jaeger, Nicola: D io fonte prim a del diritto. In: Jus 10 (1959) 322-337. II 10.3.3 
Jaeggi, Urs: D ie gesellschaftliche E lite . Eine Studie zum Problem der sozialen 
Macht. Berner Beiträge zur Soziologie 3. Bern • Stuttgart, Haupt, 1960. 163 S. 
15.80 s.Fr. I 8*
Jaffe, R. : Pragmatic Conception o f  fustice. California University Publications 
in Philosophy, V, 34. Berkeley, University of California Press, 1960. 117 p.
2.50 $. II 5.2
Jahn, Dietrich: W as bedeutet Strukturpolitik  fü r  Konjunktur und W achstum? 
Ein wirtschaftspolitischer Versuch. In: SJGVV 81 (1961) 167-175. IV 10.3 
Jahrbuch des Instituts für Christliche Sozialwissenschaften der West
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fälischen Wilhelms-Universität Münster. Herausgegeben von Joseph Höff- 
ner. 1. Band. Münster, Regensberg, 1960. 194 S. 14.80 DM. I 3*
James, Emilie: H istoire sommaire de la pensée économique. 2e édition revue et 
augmentée. Paris, Montchrestien, 1959. 420 p. IV 1.2
Jânoska-Bendl, Judith: Bemerkungen zu r philosophischen Sociologie. In: Philoso
phie der Toleranz. Festschrift zum 65. Geburtstag von Konstantin Radakovic. 
Graz, Leykam, 1959. 45-58. I 4.2.2*
Janssen, Günter: D er Anspruch a u f Entschädigung hei Aufopferung und E n t
eignung. Verwaltung und Wirtschaft 24. Stuttgart, Kohlhammer, 1961. 223 S. 
22.- DM. IV 7.2.1*
Jarlot, Georges, SJ : Christian Trade Unions. The European Scene. In: SO 9 
(1959) 75-80, 108-116. [a] IV 9.4.3
— L es avant-projets de ,,Rerum  N ovarum “ et les „ Anciennes Corporations“ . In: 
NRT 81 (1959) 60-77. [b] I 11.2.2
Jaspers, Karl: L a  bomba atómica e i l  destino deU’uomo. Traduzione di Luigi 
Quattrocchi. Prefazione di Remo Cantoni. La Cultura, Storia, critica, testi, 13. 
Milano, II Saggiatore, 1960. XXIII, 589 p. V 6.2.1, V 3.5 *(I)
— The Future o f M ankind. Translated by E. B. Ashton. Chicago, University 
of Chicago Press, 1961. XII, 342 p. 5.95 $. V 6.2.1, V 3.5 *(I)
Jeanneney, Jean-Marcel: Économie politique. Coll. Thémis. Paris, PUF, 1959. 
VIII, 304 p. 900 Fr. f. IV 1.1
—- Economía política. Barcelona, Bosch, 1960. 262 p. IV 1.1
Jenkins, Iredell: The M a tr ix  o f Positive Law . In: NLF 6 (1961) 1-50. II 4.3*
Jochimsen, Reimut: A n sa tzp u n kte  der Wohlstandsökonomik. Versuch einer 
Neuorientierung im Bereich der normativen Lehre vom wirtschaftlichen Wohl
stand. Veröffentlichungen der List-Gesellschaft, Reihe B: Studien zur Oekono- 
mik der Gegenwart 21. Basel, Kyklos • Tübingen, Mohr, 1961. XI, 115 S. 
13.60/16.80 s. Fr., 12.-/15.- DM. IV 1.1, IV 5*
Johannes XXIII .: Litterae Encyclicae . . . „M ater et M agistra“ . In: Acta Apo- 
stolicae Sedis 53 (1961) 401-464. [a] I 10.2
— D ie  Sozia lenzyklika  Papst Jo h a n n es 'X X III. : M ater et Magistra. Über die 
jüngsten Entwicklungen des gesellschaftlichen Lebens und seine Gestaltung 
im Licht der christlichen Lehre. Mit einer Einführung in die Soziallehre der 
Päpste von Leo XIII. bis zu Johannes XXIII. von Eberhard Welty OP. 
Herder-Bücherei 110. Freiburg, Herder, 1961. 151 S. 2.40 DM. [b] I 10.2*
Johnson, A. H. -  ed. : Whitehead’s American Essays in Social Philosophy. New 
York, Harper, 1959. 206 p. 4 $. I 1
Jöhr, Walter Adolf: Subsidiaritätsprinzip und M arktw irtschaft. In: Naturord
nung . . .  616-623. IV 6 ,1 9.1
Jolivet, Régis: Tratado de filosofía. I V : Moral. Trad. por Leandro de Sesma. 
Buenos Aires, Lohlé, 1959. 454 p. I 4.4.1
— L e  travail. In: DC 12 (1959) 31-47. IV 4.3
Jonas, Friedrich: Was heißt ökonomische Theorie? Über die Methodik des mo
dernen Denkens. In: SJGVV 79 (1959) 385-408. IV 1.1
— Sozialphilosophie der industriellen Arbeitswelt. Soziologische Gegenwartsfragen, 
N. F. 9. Stuttgart, Enke, 1960. 220 S. 29.- DM. I 4.3*
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Jostock, Paul: G ibt es noch ein Arbeiterproletariat? In: SZ 166 (1960) 161-175.
1 10.1
— Eigentum als Ordnungs- und Unordnungsmacht. In: Naturordnung . . .,1961, 
326-336. IV 7.2.1
Journet, Ch.: Exigences chrétiennes en politique. Paris, Éditions universitaires,
21959. 590 p. 1930 Fr.f. I 11.2.2, V 4.3
Jouvenel, Bertrand de -  coli.: v. Le Droit naturel 159-174.
Jung, Hwa-Yol: The Foundation o f Jacques M aritain 's Political Philosophy. Florida 
University Monographs, Social Sciences 7. Gainesville/Fla., University of 
Florida Press, 1960. 65 p. 2 $. V 1
Jünger, Ernst: D er Weltstaat. Organismus und Organisation. Stuttgart, 
Klett, 1960. 75 S. 5.80 DM. V 7.1*
Juristen-Jahrbuch. Unter Mitarbeit des Deutschen Juristentages, des Deut
schen Richterbundes, des Deutschen Anwaltvereins, der Gemeinschaft des Deut
schen Notariats und Angehörigen der juristischen Fakultäten und der Justizmi
nisterien. Herausgegeben von Ministerialdirektor Dr. Gerhard Erdsiek. 1. Band 
1960. Köln, Schmidt, 1960. XIV, 287 S. 26.- DM. II 2.4.1*
Justice et Justiciables. In: CDr 44 (1959) 1-23. II 2.4.1*
Justice et sécurité sociale. In: CARS 294 (1960) 111-117; 295 (1960) 145-152. 
III 16.3.1
Kaegi, Werner: D er K a m p f um den Rechtsstaat als universale Aufgabe. In: U 14
(1959) 799-812. III 13.2
Kafka, Gustav E .: D er freiheitliche Sozialismus in Deutschland. Das Godesberger 
Grundsatzprogramm der SPD in katholischer Sicht. Hrsg, vom Sozialreferat 
des Zentralkomitees der deutschen Katholiken. Paderborn, Bonifatius- 
Druckerei, 1960. 183 S. 6.20 DM. I 11.2.2,1 11.6*
Kaiser, Eberhard: Verantwortlichkeit von Richtern und Staatsanwälten wegen ihrer 
M itw irkung an rechtswidrigen Todesurteilen. In: NJW 13 (1960) 1328-1331. 
II 4.5, II 4.3
Kaiser, Joseph H .: D er politische Streik. Berlin, Duncker & Humblot, 21959. 
56 S. 4.80 DM. IV 9.4.4
■— Z u r  gegenwärtigen Differenzierung von Recht und Staat. Staatstheoretische Lehren 
der Integration. In: OeZR 10 (1959/60) 413-423. II 6.4, II 6.6
Kann der atomare Verteidigungskrieg ein gerechter Krieg sein ? Tagung 
der Katholischen Akademie in Bayern und der Domschule Würzburg am 21. 
und 22. Febr. 1959. Referate von Rudolf Fleischmann u. a. Studien und Be
richte der Katholischen Akademie in Bayern 10. München, Zink, 1960. 254 S. 
9.80 DM. V 6.2.2
Kantorowicz, Ernst H .: Secretos de Estado. Un concepto absolutista y sus tar
díos orígenes medievales. In: RevEP 104 (1959) 37-68. V I*
Kantzenbach, Erhard: Bedürfnisstruktur und Gesellschaftsordnung. In: JbS 11
(1960) 17-31. IV 13, IV 9.5
Karrenberg, Friedrich: Gestalt und K r itik  des Westens. Beiträge zur christlichen 
Sozialethik heute. Stuttgart, Kreuz, 1959. 249 S. 14.80 DM. 14.4.2,1 10.3*
•— S taa t und Gesellschaft im  protestantischen Denken der Gegenwart. In: Natur
ordnung..., 1961, 232-243.1 10.3
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Karrenberg, Friedrich -  Schweitzer, Wolfgang -  Hrsg. : Spannungsfelder der 
evangelischen Soziallehre. Aufgaben und Fragen vom Dienst der Kirche an der 
heutigen Gesellschaft. Hrsg. v. Friedrich Karrenberg und Wolfgang Schweitzer, 
in Zusammenarbeit mit Trutz Rendtorff und Christian Walther. Heinz-Diet
rich Wendland zur Vollendung seines 60. Lebensjahres. Studien zur evangeli
schen Sozialtheologie und Sozialethik 7. Hamburg, Furche, 1960. 300 S. 21.- 
DM. I 10.3
Kaser, M. C. : L es mécanismes de l ’économie de marché et de l ’économie planifiée. In : 
RevISS 12 (1960) 247-260. IV 6
Kassem, B. : Décadence et absolutisme dans l ’œuvre de Montesquieu. Études d’hi
stoire économique, politique et sociale 34. Genève, Droz • Paris, Minard, 1960. 
288 p. 25.- Fr. s. V 1
Kathrein, Oswald: Nachfrage im  Wettbewerb. Schriftenreihe „Der Betrieb“. 
Düsseldorf, Handelsblatt, 1960. 59 S. 7.20 DM. IV 7.4*
Katzarov, Konstantin: Théorie de la nationalisation. Préface de L. Juiliot de La 
Morandière. Paris, Université, Institut de droit comparé, Travaux et recherches 
17. Neuchâtel, La Baconnière, 1960. XVI. 516 p. 57.-/67.50 NF. IV 10.6
Kaufmann, Arthur: D iritto  naturale e storicità. In: Jus 10 (1959) 178-196. 
II 10.3.3
— Gedanken zu r Überwindung des rechtsphilosophischen Relativismus. In: ARSP 46 
(1960) 553-569. II 10.3.2
Kellner, Wolfgang: D er moderne soziale Konflikt. Seine Ursache und seine Über
windung im Betrieb. Stuttgart, Enke, 1961. VIII, 252 S. 23.-/26.50 DM.
IV 9.2*
Kelsen, Hans: E ine , ,Realistische“ und die Reine Rechtslehre. Bemerkungen zu 
Alf Ross: On Law and Justice. In: OeZR 10 (1959/60) 1-25. II 2.4.1 
•— Reine Rechtslehre. Mit einem Anhang: Das Problem der Gerechtigkeit. 
Zweite, vollständig neu bearbeitete u. erweiterte Aufl. Wien, Deuticke, 1960. 
XII, 534 S. 390.- S. [a] II 2.4.2, II 4.5, II 5.2, II 10.2, II 10.3.2*
— Hauptprobleme der Staatsrechtslehre, entwickelt aus der Lehre vom Rechtssatze. 
Neudruck der 2. Aufl. von 1923. Aalen, Scientia, 1960. 745 S. 60.- DM. [b]
V 3.1
— W hat is Justice? Justice, Law, and Politics in the Mirror of Science. Col
lected essays. Berkeley, University of California Press, 21960. 397 p. 7.50 $.
[c] II 5.2, II 10.2
— D a s Problem der Souveränität und die Theorie des Völkerrechts. Neudruck der
2. Aufl. 1928. Aalen, Scientia, 1960. 332 S. 32 -  DM. [d] V 2.4
— W hat is the Pure Theory o f  Law ?  In: TLR 34 (1960) 269-276. [e] II 3, II 10.2 
■— coli. : v. Le Droit naturel 1-123.
Kempski, Jürgen von: Philosophie der P olitik . In: Die Philosophie im XX. 
Jahrhundert. Hrsg. v. Fritz Heinemann. Stuttgart, Klett, 1959. 518-547. V 3.4.1 
Kendall, Willmoore: John Locke and the Doctrine o f  M ajority-Rule. Urbana/IIL, 
University of Illinois Press, 1959. 141 p. 2.50 $. V 1
Kennedy, Gail: The Process o f  Evaluation in a Democratic Community. In: JP 56 
(1959) 253-263. V 5.5.7.1
Kertesz, Stephen D. -  Fitzsimmons, F. A. -ed . : Diplomacy in aChangingWorld. 
Notre Dame/Ind., University of Notre Dame Press, 1959. 407 p. V 6.1.1 10

10 Utz, Grundsatzfragen II
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Kerwin, J. G .: Catholic Viewpoint on Church and State. Hanover House Book. 
New York, Doubleday, 1960. 192 p. 3.50 $. V 6.1.8
Kessler, Martin: The Synthetic Vision o f Joseph Schumpeter. In: RPs 23 (1961) 
334-355. IV 6*
Kimmel, Hans: D ie A k tu a litä t Kelsens. In: ARSP 47 (1961) 289-299. II 1 
Kirche und Sozialismus. Klarstellungen zum neuen Programm der Sozia
listischen Partei Österreichs. Mit Beiträgen von G. Gundlach, J. Schasching, 
A. Tautscher. Innsbruck • Wien • München, Tyrolia, 1959. 108 S. I 11.2.2, 
I 11.6
Kirzner, Israel M .: The Economic Point o f  View. An Essay in the History of 
Economic Thought. Princeton/N.J., Van Nostrand, 1960. XV, 228 p. 
5.50 $. IV 1.2
Kisch, Guido: Erasmus und die Jurisprudenz seiner Zeit. Studien zum humani
stischen Rechtsdenken. Basler Studien zur Rechtswissenschaft 56. Basel, Hel
bing & Lichtenhahn, 1960. XIX, 560 S. 37.-/42.- s.Fr. I I 1*
Klein, Franz: D a s Recht des sozial-caritativen Arbeitsbereiches. Rechtsformen und 
Rechtsverhältnisse der Träger caritativer Einrichtungen. Freiburg, Lambertus, 
1959. 428 S. 18.- DM. III 16.2*
Klenk, G. Friedrich, SJ: E th ik  und Staatsräson. In: SZ 167 (1960/61) 288-296. 
V 4.1
Klose, Alfred: Kapitalbildung und Eigentumsstreuung. In: Naturordnung... 337 
bis 350. IV 1.1.2.X

Klüber, Franz: Grundlagen der katholischen Gesellschaftslehre. Fromms Taschen
bücher 2. Osnabrück, Fromm, 1960. 178 S. 4.80 DM. [a] I 11.2.2*
— Neoliberale und soziale M arktw irtschaft. In: NO 14 (1960) 321-334. [b] IV 6 
Klug, Ulrich -  Hrsg.: v. Philosophie und Recht.
Klügl, Johann: D ie politischen Konsequenzen der neothomistischen Elitetheorie. In: 
Wissenschaftliche Zeitschrift der Friedrich-Schiller-Universität Jena, Gesell
schafts- und sprachwissenschaftliche Reihe 9 (1959/60) 83-98. V 5.6.2
Knight, Frank H .-. Intelligence and democratic action. Cambridge/Mass., Harvard 
University Press, 1960. IX, 177 p. 3.75 $. V 5.5.7.1
Knoll, Joachim H.: Eicht- und Schattenseiten des Wohlfahrtsstaates. In: PS 11, 
122 (1960) 353-363. III 13.2
Knöpfei, Gottfried: D ie  Gleichberechtigung von M ann und Frau. Ein Beitrag zur 
Auslegung des Art. 3 Abs. 2 GG. In: NJW 13 (1960) 553-558. II 6.2.3, III 3
Kofler, Leo: Z u r  Soziologie der führenden E lite  in unserer Zeit. In: SJGVV 79 
(1959) 641-663. III 17.9
— Staat, Gesellschaft und E lite  zwischen H umanismus und N ihilismus. Ulm/Donau, 
Schotola, 1960. 392 S. 18.-/22.- DM. I 11.6*
Kogon, Eugen: Wirkungen der Konzentration a u f die Demokratie. In: Arndt, Die 
Konzentration... 1721-1785. V 5.6.2
Köhler, Hans: Gründe des dialektischen Materialismus im  europäischen Denken. 
München, Pustet, 1961. 206 S. 14.20 DM. I 11.7.2
Köhler, Herbert W .: Rechtsform und Unternehmensverfassung. Einige Bemerkun
gen zu einer rechtsstaatsorientierten Verfassung privatrechtlich gegliederter 
und ungegliederter Unternehmen. In: ZStW 115 (1959) 716-746. IV 10.4
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Köllner, Lute: Stand und Z u ku n ft der Imperialismustheorie. Anmerkungen zu 
neueren Beiträgen. In: JbS 11 (1960) 103-124. V S.6.5.2 
Kolnai, Aurel: The M oral Theme in Political Division. In: Phil 35, 134 (1960) 
234-254. V 4.2
König, René: L a  sociología y  la sociedad actual. Traducción de Olimpia Begué 
Cantón. Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1960. 181 p. 100 ptas. I 4.2.2* 
Konstantinow, F. W. -  u. a. : Grundlagen der marxistischen Philosophie. Übers, 
v. Manfred Börner u. a. Berlin, Dietz, 21960. 748 S. 9.60 DM-Ost. I 11.7.2 
Köpper, Joachim: D ie D ia lek tik  der Gemeinschaft. Philosophische Abhand
lungen 18. Frankfurt a. M., Klostermann, 1960. 103 S. 8.50 DM. I 5*
— Sartres Verständnis der Lehre Hegels von der Gemeinschaft. In : KSt 52 (1960/61) 
159-172. I 11.1
Kornhauser, William: The Politics o f  M ass Society. Glencoe/Ill., Free Press, 
1959. 256 p. 5 ?. V 5.5.7.1*
Koselleck, Reinhart: K ritik  und Krise. Ein Beitrag zur Pathogenese der bürger
lichen Welt. Orbis academicus 5. Freiburg • München, Alber, 1959. XI, 230 S.
14.- DM. V I*
Kraus, Otto: S taa t und Wirtschaft. Grundprobleme der Wirtschaftspolitik in 
historischer Beleuchtung. Hamburg, Hanseatische Verlagsanstalt, 1959. 140 S. 
6.80 DM. IV 7.1, IV 1.2, IV 10.3*
— So^ialphilosophie und Wirtschaftspolitik. Berlin, Duncker & Humblot, 1960. 
226 S. 24 -  DM. IV 1.7*
Krauthausen, Udo: Braucht die Bundesrepublik ein Notstandsrecht? In: NO 14
(1960) 255-266. V 8
Kreiterling, Willi: Katholische Kirche und Demokratie. Ein Beitrag zu Ver
stehen und Verständigung. Frankfurt a. M., Europäische Verlagsanstalt, 1960. 
83 S. V 3.6, V 5.5.7.1*
Kreitzer, Donald J.: Problems o f  the origin o f political authority. In: PhSt 10 
(1960) 190-203. V 2.3
Krelle, Wilhelm: Z u r Theorie der Wirtschaftspolitik. In: ZStW 115 (1959) 147 
bis 151. IV 10.3
— Lohn : (I) Theorie. In: HwSw V II1-16. IV 12.2 
Krieg. In: StL V 89-110. V 6.2.1
Krieger, Leonard: H istory and L aw  in the Seventeenth Century: Pufendorf. In: 
JHI 21 (1960) 198-210. II 1
Krier, Henri: Économie et sociologie de l ’entreprise. In: AFDT 7 (1959) 245-270. 
IV 9.2
Krockow, Christian Graf von: Nationalbewußtsein und Gesellschaftsbewußtsein. 
In: PV 1 (1960) 141-152. III 11
Kröll, Michael: Gesellschaft und Gemeinschaft. In: SJGVV 79 (1959) 1-26. 
I 4.2.2, I 2
— A n  der Schwelle des Überflusses. In: SJGVV 80 (1960) 513-533. IV 5
—• Gesellschaft und Staat. Eine sozialwissenschaftliche Propädeutik. Berlin, 
Duncker & Humblot, 1961. 571 S. 58.60 DM. I 4.1*
Kruse, Alfred: Geschichte der volkswirtschaftlichen Theorien. Vierte, verbesserte 
und erweiterte Auflage. Berlin, Duncker & Humblot, 1959. VIII, 366 S. 
18.60/24.- DM. IV 1.2*
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Kruse, Fr. Vinding: Erkenntnis und Wertung. Das Grundproblem der Er
kenntnislehre und der Ethik. Berlin, de Gruyter, 1960. 595 S. 48.-/5Ö.- DM. 
I 3*
Küchenhoff, Günther: D er Begriff des „ M inim um “ in der Rechtswissenschaft. In: 
NJW 12 (1959) 1254-1257. II 6.2.2 
-— Eaw  and Conscience. In: NLF 5 (1960) 120-131. II 6.2.2
— V om  Naturrecht z um Liebesrecht. In: SJPP 5/6 (1961/62) 395-423. II 10.3.3 
Küchenhoff, Günther -  Küchenhoff, Erich: Allgemeine Staatslehre. Stuttgart, 
Kohlhammer, «I960. 232 S. 14.80 DM. V 3.3.1 *(I)
Kuhn, Ferdinand -  Ibach, Helmut -  Hrsg. : Deutsche Bürgerkunde. Reckling
hausen, Kommunal-Verlag, 1960. 575 S. 24.- DM. I 4.1, V 3.3.1*
Kuhn, Manfred: Probleme der Meinungsbildung in der demokratischen Gesellschaft. 
Schriftenreihe der Stiftung „Im Grüene“ 14. Rüschlikon, Stiftung „ImGrüene“, 
1959. 123 S. 5.- s.Fr. [a] V 5.5.7.1, V 8*
— D ie  Herrschaft der E xperten . An den Grenzen der Demokratie. In: GMK 10 
(1959) 65-71. [b] V 5.6.5.2, V 8
— D ie  befragte N ation. Uber die politische Tragweite von Umfragen. In: 
GMK 11 (I960) 655-660. V 5.5.7.7, V 10
— Herrschaft der E xp erte n ? An den Grenzen der Demokratie. Beiträge zur 
politischen Bildung 4. Würzburg, Werkbund, 1961. 28 S. 1.80 DM. V 5.6.2* 
Kühn, Friedrich -  Hrsg. : Sozialpolitik aus evangelischer Verantwortung. Grund
gedanken des Arbeitskreises für Wirtschafts- und Sozialpolitik der Hermann- 
Ehlers-Gesellschaft. Stuttgart, Kreuz, 21960. 46 S. 2.80 DM. I 11.2.3* 
Kühn, Herbert: Persönlichkeit und Gemeinschaft. Erfahrung und Denken 3. 
Berlin • München, Duncker & Humblot, 1959. 200 S. 18.- DM. I 6
Küng, Emil: Volkskapitalismus. In: WR 11 (1959) 104-112. [a] IV 7.1
— W irtschaft und Wohlfahrt. In: SZVS 95 (1959) 289-300. [b] IV 5 
Kunicic, Giordano, OP : E a  prudenza delgoverno e i l problema della tolleranza. In : 
Sapz 12 (1959) 123-146. [a] V 4.1
— Sociologiae catholicae ad moralem relatio. In: DTP 62 (1959) 183-197. [b] I 3
— L a  moralità della guerra secondo San Tommaso. In: Sapz 13 (1960) 503-527. 
V 6.2.1
Kunz, Josef L. : The Systematic Problem o f  the Science o f  International Law . In: 
AJIL 53 (1959) 379-385. II 6.6
— Sanctions in International Law . In: AJIL 54 (1960) 324-347. II 6.6 
Kuppuswamy, B. : A n  Introduction to Social Psychology. London, Asia Publi
shing House, 1961. 40s. I 4.2.4
Küster, Otto: Persönlichkeitsschutz m,d  Pressefreiheit. Vortrag. Karlsruhe, Mül
ler, 1960. 32 S. 3.30 DM. II 6.2.2, V 5.2.2*
Kwant, Remy C. : Philosophy o f  Labor. Duquesne Studies, Philosophical series 
10. Pittsburgh, Duquesne University • Louvain, Nauwelaerts, 1960. XI, 163 p. 
4.50/5.25 $. IV 4.3, IV 10.3*
Labbens, Jean: L a  Sociologie religieuse. Je sais -  je crois 100. Paris, Fayard, 
1959. 123 p. I 4.2.3.2
Labrousse, Roger: Introduction à la philosophie politique. Bibliothèque des scien
ces politiques et sociales. Paris, Rivière, 1959. 296 p. 12 NF. V 3.4.1
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Lachance, Louis : L e  droit et les droits de l ’homme. Bibliothèque de philosophie 
contemporaine. Paris, PUF, 1959. 240 p. 1200 Fr.f. II 6.2.2
Lacharrière, René de: Spinoza et la théorie démocratique. In: RDPSP 75 (1959) 
5-35. V 5.5.7.1
Lacruz Berdejo, José Luis: Para m a  ontología del Derecho sucesorio: L a  con
tinuación de la personalidad del causante. In: T 7 (1960) 229-236. II 6.1
Lador-Lederer, J. J.: Zenith and decay o f  the doctrine o f  non-intervention o f  States 
in the internai affairs o f  other States. In: Limpens, Rapports généraux . . . 
921-930. V 6.1.1
Lagler, Ernst : D a s D o r f im  Wandel der sozialen Ordnung. In : Naturordnung... 
292-297. III 8
Lajugie, Joseph: Les doctrines économiques. Que sais-je? 386. Paris, PU F,s 1961. 
128 p. 2.80 NF. IV 1.2 *(I)
Lambert, Paul: L a  doctrine coopérative. Petite encyclopédie doctrinale. Paris, 
Société coopérative d’Édition et de Librairie, 1959. 326 p. 850 Fr.f. IV 9.2
Landauer, Carl : European Socialism. 2 vols. Berkeley, University of California 
Press, 1959. XVIII, 1894 p. [Bibliographia 1793-1824] 1 11.6,1 11.7.2
Langner, Albrecht: D er Gedanke des Naturrechts seit Weimar und in der Recht
sprechung der Bundesrepublik. Schriften zur Rechtslehre und Politik 20. Bonn, 
Bouvier, 1959. 228 S. 22.50 DM. [Bibliographia 215-228] II 1, II 10.3.3*
Lapierre, Jean-William: L e  Pouvoir politique. Coli. Initiation philosophique. 
Paris, PUF, 1959. 112 p. 240 Fr.f. V 2.2
— Pour une Théorie Dynamique des Changements Politiques. In: RFSP 11 (1961) 
118-137. V 5.5.7.7, V 5.6.1
Larcher, Chr., OP: L ’origine divine du pouvoir d ’après le Livre de la Sagesse. In: 
LV 49 (1960) 84-98. V 2.3
Larenz, K. : Methodenlehre der Rechtswissenschaft. Enzyklopädie der Rechts
und Staatswissenschaft, Abt. Rechtswissenschaft. Berlin • Göttingen • Heidel
berg, Springer, 1960. XI, 381 S. 49.60 DM. II 2.1, II 2.4.2
Laroque, Pierre: L es Classes sociales. Que sais-je? Paris, PUF, 1959. 128 p. 
200 Fr.f. III 15.2
Laum, Bernhard: Schenkende Wirtschaft. Nichtmarktmäßiger Güterverkehr und 
seine soziale Funktion. Frankfurt a. M., Klostermann, 1960. XII, 495 S. 
34.50/37.50 DM. III 16.1*
Laurent, Philippe: L e  pouvoir dans l ’entreprise. In: RAP 134 (1960) 11-24. 
IV 9.2
— L a  profession et son bien commun. In: RAP 144 (1961) 5-18. [a] III 12.4
— L e  pouvoir professionnel. In: RAP 147 (1961) 389-402. [b] III 12.4 
Lavau, Georges : P artis politiques. In : RAP 126 (1959) 287-295. V 5.5.7.6
Lavergne, Bernard: Individualisme contre autoritarisme. Trois siècles de conflits 
expliqués par le dualisme social. Paris, PUF, 1959. 126 p. 5 NF. IV 6*
Lawson, F. H. : Fam ily property and individual property. In : Limpens, Rapports 
généraux... 17-30. IV 7.2.1
Le Bras, Gabriel : Réflexions sur les différences entre sociologie scientifique et sociologie 
pastorale. In: ASR 8 (1959) 5-14. I 4.2.3.2
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Lebret, Louis Joseph, OP: Le Drame du Siècle. Misère, sous-développement, 
inconscience, espoir. Paris, Éditions ouvrières, 1960. 192 p. 5.40 NF. III 14.3* 
Lechner, Hans H.: Marktwirtschaftliche Theorie des neutralen Geldes. Volkswirt
schaftliche Schriften 44. Berlin • München, Duncker & Humblot, 1959. 
120 S. 12.60 DM. IV 14*
Leclercq, Jacques: Wege z ur Völkergemeinschaft. Aus dem Französischen über
setzt von FI. Bauer. Der Christ in der Weit, Reihe 10, 7. Aschaffenburg, Patt
loch, 1959. 123 S. 3.80 DM. [a] V 7.1
— Christianity and Money. Translated from the French by E. E. Smith. Faith and 
Fact Book. London, Burns & Oats, 1959. 128 p. 7/6 s. [b] IV 1.9
— D u  droit naturel à la sociologie. 2 vol. Coll. Sociologie d’aujourd’hui. Paris, 
Spes, 1960. 160/168 p. 5/5 NF. [a] I 4.3,1 4.1, II 10.3.3,1 4.2.2*
— Introduxione alla sociología. Traduzione di Vincenzo Bo. Milano, Vita e Pen- 
siero, 1960. 243 p. 800 Lire, [b] I 4.2.2
— T a  politica. Lezioni di diritto naturale a cura di Giuseppe Lucini. Pavia, 
Cortina, 1960. 437 p. 3000 Lire, [c] III 13.1, V 3.5
— T a  Familia. Version española dirigida por Juan A. Ventosa Aguilar. 
Biblioteca Herder 39. Barcelona, Herder, 1961. 384 p. 120/150 ptas. III 4 
Ledermann, L.: Nationalisme et internationalisme. In: RPolP 228 (1960) 16-21. 
V 7.1*
Leduc, Gaston: T ’Économie d ’une société libre. In: RPolP 226 (1959) 246-253. 
IV 6, V 7.1
Lefebvre, Henri: T e  M arxism e. Que sais-je? 300. Nouvelle édition. Paris, 
PUF, 1960. 128 p. 2 NF. I 11.7.2
Lefranc, Georges : Histoire des doctrines sociales dans l ’Europe contemporaine. Coll. 
Histoire du travail et de la vie économique. Paris, Montaigne, 1960. 9.90 NF.
I 11.1
Legaz y Lacambra, Luis: Humanismo, Estado y  Derecho. Barcelona, Bosch, 
1960. 414 p. [a] II 2.4.1
— E l  Derecho internacional en el pensamiento de José Ortegay Gasset. In : RevEP 111 
(1960) 5-38. [b] II 6.6*
— E l  Derecho N a tu ra l y  su problematismo. In: T 7 (1960) 41-61. [c] II 10.3.2
— D ie soziale S tru k tu r und die Formen des Rechts. In: ARSP Beiheft 38, N. F. 1 
(1960) 15-35. [d] II 3
Legros, Robert: Pour une défense sociale élargie. In: RUB 12 (1959/60) 290-325.
II 7.1
Leibholz, Gerhard: D ie  Gleichheit vor dem Gesetz- Eine Studie auf rechtsver- 
gleichender und rechtsphilosophischer Grundlage. 2., durch eine Reihe er
gänzender Beiträge erweiterte Aufl. München • Berlin, Beck, 1959. XI, 265 S.
18.50 DM. [a] II 6.2.3*
— D ie  Bedrohung der Freiheit durch die M acht des Gesetzgebers. In: U 14 (1959) 
459^470. [b] V 5.4.2.2
— D a s Wesen der Repräsentation und der Gestaltwandel der Demokratie im  20. Jahr
hundert. 2., durch einen Vortrag erweiterte Aufl. Berlin, de Gruyter, 1960. 
252 S. 27.- DM. V 5.5.7.1*
Leisching, Peter: D er Begriff des bonum commune bei Thomas von Aquino. In: 
OeZR 11 (1960/61) 15-26.1 6*
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Leisner, Walter: Grundrechte und Privatrecht. Münchener öffentlich-rechtliche 
Abhandlungen 1. München, Beck, 1960. XIV, 414 S. 38.- DM. II 6.2.2* 
Lekachman, Robert: A  H istory o f Economic Ideas. New York, Harper, 1959. 
XIII, 427 p. 5 $. IV 1.2*
— H istoire des doctrines économiques de l ’antiquité à nos jours. Traduit de l’anglais 
par B. de Zélicourt. Coll. Bibliothèque économique. Paris, Payot, 1960. 437 p. 
28 NF. IV 1.2*
Lendi, Martin: Legalität und Ermessensfreiheit. St. Gallen, Fehr, 1959. X, 135 S. 
8.- s.Fr. II 4.5*
Leo XIII. -  Pius XI.: D ie sozialen Rundschreiben Leos X I I I .  und P ius’ X I .  Text 
und deutsche Übersetzung samt systematischen Inhaltsübersichten und ein
heitlichem Sachregister im Auftrag der Sektion für Wirtschafts- und Sozial
wissenschaft herausgegeben von Gustav Gundlach SJ. Görresgesellschaft zur 
Pflege der Wissenschaft, Veröffentlichung der Sektion für Wirtschafts- und 
Sozialwissenschaft. Paderborn, Schöningh, 31960. XVI, 183 S. 14.- DM. 
I 10.2*
Leoni, Bruno: Decisione politiche e regola di maggioranra. In: IP 25 (1960) 
711-722, 724-733. V 5.5.7.4
Lerner, Daniel -  ed. : The H um an Meaning o f the Social Sciences. New York, 
Meridian, 1959. 320 p. 4 $. I 4.2.1
Lesage, Michel : Les interventions du législateur dans le fonctionnement de la justice. 
Contribution à l’étude du principe de séparation des pouvoirs. Préface de 
Roland Drago. Bibliothèque de droit public 28. Paris, Librairie Générale de 
Droit et de Jurisprudence, 1960. VI, 337 p. 35 NF. V 5.4.2.4, II 4.5* 
Lessona, Silvio: Verwaltungsrechtswissenschaft und Verwaltungslehre. In: OeZR 10 
(1959/60) 283-295. V 5.4.2.3.3
Lestapis, Stanislas de, SJ : L a  L im itation des naissances. Bibliothèque de la 
recherche sociale. Paris, Spes, 1959. 304 p. 1650 Fr.f. [a] III 14.2
— Crise de surpopulation mondiale? Prévisions et réactions. In: RAP 127 (1959) 
424-442. [b] III 14.2
— Pourquoi une Internationale des Fam illes? In: JM 1 (1959/60) 346-356. III 4* 
Level, Patrice: E ssai sur les conflits de lois dans le temps. Contribution à la théorie 
générale du droit transitoire. Préface de Henri Batiffol. Bibliothèque de droit 
privé 14. Paris, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 1959. III, 
344 p. 3710 Fr.f. II 4.3*
Levi, Albert William: The Value o f Freedom. M ill 's  Liberty (1859-1959). In: 
Eth 70 (1959/60) 37^16. Ill 13.2,1 6*
Lévy-Bruhl, Henri: D roit de / ’A ntiqu ité  et Sociologie Juridique. Publications de 
l’Institut de droit romain de l’Université de Paris 17. Paris, Sirey, 1959. V, 
504 p. [a] II 2.3
— L es résultats sociaux des règles de droit et leur intérêt au regard de la méthodologie 
juridique. In: AFDT 7 (1959) 77-86. [b] II 3, II 4.4
Lewis, Gordon K.: Twentieth-Century Capitalism and Socialism. In: WPQ 12 
(1959) 78-110. IV 6, IV 1.2
Lewy, Guenter: Constitutionalism and statecraft during the golden age o f  Spain. 
A study of the political philosophy of Juan de Mariana SJ. Travaux d’Huma- 
nisme et Renaissance 36. Genève, Droz • Paris, Minard, 1960. 200 p. 20 NF/ 
24.- Fr.s. V 1
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Leys, Wayne A. R. -  Perry, Chames Marquis : Philosophy and the Public Interest. 
Chicago, Committee to Advance Original Work in Philosophy, 1959. 72 p. 
1 $ . 1 6 *
L’Homme et son destin d’après les penseurs du moyen âge. Actes du Pre
mier Congrès international de Philosophie médiévale. Louvain-Bruxelles 
28 août -  4 septembre 1958. Louvain • Paris, Nauwelaerts, 1960. 845 p. I 3 ,1 5 
Lichtheim, George: M arxism . A Historical and Critical Study. New York, 
Praeger, 1961. 570 p. 8.50 $. I 11.7.2
Licini, Giuseppe: Elenienti difilosofia sociale. Pavia, Renzo Cortina, 1960. 264 p. 
1500 Lire. I 4.4.1*
Liddell Hart, B. H. : Deterrent or Defense. London, Stevens, 1960. 257 p. [a] 
V 6.2.1*
— Abschreckung oder Abwehr. Wiesbaden, Rheinische Verlagsanstalt, 1960. 
294 S. [b] V 6.2.1*
Limpens, Jean -  éd. : Rapports généraux au V e Congrès international de droit 
comparé. Bruxelles, 4-9 août 1958. 2 vol. Bruxelles, Bruylant, 1960. XII, 948 p. 
1200/1600 Fr.b. II 2.3*
Lio, Hermenegildus, OFM: D e jure u t obiecto justitiae apud S . Thomam, / / - / / ,  q. 
57, a. 1. In: Apoll 32 (1959) 16-71. II 5.2
Lipset, Seymour Martin: Political M an. The Social Bases of Politics. Garden 
City/N. Y., Doubleday, 1960. 432 p. 4.95 $. [a] V 3.3.2*
— Party Systems and the Representation o f  Social Groups. In: AES 1 (1960) 50-85. 
[b] V S.5.7.4
-— The T aw  and Trade Union Democracy. In: VLR 41 (1961) 1-50. IV 9.4.3 
Lisarrague, Salvador: T a  consistencia de la sociedad. In: RevEP 107 (1959) 3-44. 
I 2, I 6
— T a  comunidad. In: RIS 73 (1961) 5-52. I 2*
Lisser, Kurt: E l  concepto del derecho en Kant. México, Centro de Estudios Filo
sóficos, 1959. 62 p. II 1
Llovera, José M. : Tratado de Sociología Cristiana. Ampliado por Emilio M. 
Boix Selva. Con un Proemio del Dr. Luis Carreras. Barcelona, Gili, 91960. 
XL, 532 p. 120/150 ptas. I 4.4.1
Lloyd, William Bross : N eutrality as a Factor in the Internal Development o f  the 
O ld Swiss Confederation. In: OeZR 11 (1960/61) 236-243. V 6.2.1 
Locke, J.: W orks. 9 vol. Aalen, Scientia, 1960. 600.- DM. V 1
Loesch, Achim von: Z u r  Vermögensbildung der Arbeitnehmer. In: SJGVV 80 
(1960) 433-451. IV 7.2.2.1
-— Z u r  Problematik des Miteigentums. Die Pläne zur Eigentumsbildung der Ar
beitnehmer aus der Selbstfinanzierungsrate der Industrie. Volkswirtschaftliche 
Schriften 57. Berlin, Duncker & Humblot, 1961. 102 S. 11.60 DM. IV 9.4.6*
Loewenstein, Karl: Verfassungslehre. Übersetzt von Rüdiger Boerner. Tü
bingen, Mohr, 1959. XVI, 429 S. 32.-/36.50 DM. [a] V 3.3.1, V 3.1*
— Verfassungsrecht und Verfassungspraxis der Vereinigten Staaten. Berlin, Springer,
1959. XX, 656 S. [b] V 3.1
■— The legal institutionalization o f  political parties. In: Limpens, Rapports géné
raux..., 1960, 743-782. V 5.5.7.7
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Löffler, Martin: Persönlichkeitsschutz und Meinungsfreiheit. In: NJW 12 (1959) 
1-6. [a] II 6.2.2
— Hrsg. : Persönlichkeitsschutz und Meinungsfreiheit. Schriftenreihe der Deut
schen Studiengesellschaft für Publizistik 1. München • Berlin, Beck, 1959. 
VII, 76 S. 5.20 DM. [b] II 6.2.2, V 5.2.2*
Loffredo, Ferdinando Enrico: Po Stato assistenziale (W e lf are State) in  una polé
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Logstrup, Knud E.: D ie ethische Forderung. Tübingen, Laupp, 1959. VII, 
245 S. 15.50/19.50 DM. I 3, V 3.6*
Lombardini, Siro : L a  legge antimonopolistica nel quadro di una política di sviluppo 
económico. In: RISS 68 (1960) 17-28. IV 10.4, IV 7.4
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(1961) 129-140. IV 5
López y López, Felipe: ¿Leyes meramente penales? In: Burg 1 (1960) 205-232. 
II 4.3
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201-235. II 1, V 1
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175-227. V 1
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25^-3. II 6.4
— Crimen y  sociedad. Reflexiones sobre la estimación social del crimen. In: RIS 
71 (1960) 373-383. II 7.1*
Lukacs, Georg: H istoire et Conscience de Classe. Essais de dialectique marxiste. 
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Axelos. Arguments 1. Paris, Minuit, 1960. 383 p. 19.50 NF. I 11.7.2*
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Lumb, R. D.: Recent Developments in Legal Theory in Australia . In: ARSP 46 
(1960) 97-114. II 1
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1960. 138 p. 800 Lire. II 1, V 1
Macdonald, D. F.: The State and the Trade Unions. London, MacMillan, 1960. 
206 p. 21s. IV 9.4.3
Machlup, Fritz: Idealtypus, W irklichkeit und Konstruktion. In: Ordo XII (1960. 
1961) 21-57.1 4.2.2, IV 6*
Mackie, Robert C. -  Hrsg. : D ie  Christen und der atomare Krieg. Die sittlichen 
Aspekte der Verteidigung und der Abrüstung im atomaren Zeitalter. Ergebnisse 
der von der Internationalen Abteilung des Rates der Britischen Kirchen einge
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Furche, 1959. 61 S. 4.80 DM. V 6.2.1*
Maclagan, W. G .: Respect for persons as a moral principie. In: Phil 35 (1960) 
193-217, 289-305. I 3
MacRae, Donald G.: Danvinism  and the Concept o f  Social Evolution. In: BJS 10 
(1959) 105-113. I 5*



154 Alphabetische Bibliographie • Bibliographie par ordre alphabétique

Madiran, Jean: D e la justice sociale. In: Verbe 116 (1960) 37-56. I 7.1
— D e la justice sociale. Coll. Itinéraires. Paris, Nouvelles Éditions latines, 1961. 
5 NF. I 7.1
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Freiburger theologische Studien 77. Freiburg • Basel • Wien, Herder, 1960. 
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2.50 NF. II 6.2.2
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Bosch, 1959. 648 p. II 2.1, II 2.4.1
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Macmillan, 1959. 265 p. 3.75 $. V 7.1
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1961. LI, 784 S. 37.-/39.50 DM. I 11.2.2*
Mauss, Marcel: Sociologie et anthropologie. Nouvelle édition. Bibliothèque de 
sociologie contemporaine. Paris, PUF, 1960. 20 NF. I 4.2.2
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Republic. London, Routledge & Kegan Paul, 1961. 14s. V 1
Mayer-Maly, Theo: Soziale Sicherheit und Subsidiarität. In: Naturordnung . . . 
298-315. III 16.3.3.4
Mayerhofer, Christoph : Einbruch des Subjektivismus in das Strafrecht. Zum Stand 
der vorbereitenden Reformarbeiten in Österreich. In: WoW 15 (1960) 665-672.
II 7.1
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Mayo, Henry B.: A n  Introduction to Democratic Theory. New York • London, 
Oxford University Press, 1960. VI, 316 p. 2.75/6.50 $, 22s./42s. [a] V 5.5.7.1, 
V 3.1*
-— Introduction to M a rx is t Theory. New York • London, Oxford University 
Press, 1960. 344 p. 1.50 $, 12s. [b] I 11.7.2
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mica. In: RISS 68 (1960) 40-60. IV 7.4
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XVI, 366 p. 7.50 $. V 7.1
McCoy, Charles N. R. : The D ilemma o f  Liberalism. In: LTP 16 (1960) 9-19. 
I 11.9, III 2
McDougal, Myres S. and Associates : Studies in W orld Public Order. New Haven, 
Yale University Press, 1960. 1050 p. 15 $. V 7.1
McEwen, Robert J., SJ: F air Trade Laws. In: SO 9 (1959) 258-266. IV 10.1*
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A cura di Giovanni Ferrara. Venezia, Neri Pozza, 1959. 482 p. V 5.1
McKeon, R. : The E thics o f International Influence. In: Eth 70 (1959/60) 187-203. 
I 3, V 6.1.2
McWhinney, Edward: Philosophy o f  law in contemporary American law schools. 
In: PACPA 33 (1959) 143-148. V 1
Mead, Margaret: Some Anthropological Considerations Concerning N a tu ra l Law . 
In: NLF 6 (1961) 51-64. II 10.3.3
Meek, Ronald L .: A  Physiocratic Concept o f  Profit. In: Ec 26 (1959) 39-53. 
IV 12.5
Meinecke, Friedrich: L a  Idea de la Raafln de Estado en la E d a d  Moderna. 
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467 p. 200 ptas. V 1, V 3.4.1*
■— D ie  Idee der Staatsräson. Hrsg. v. Walter Hofer. Friedrich Meinecke Werke 1. 
München, Oldenbourg, 1960. XXXII, 510 S. V 1, V 3.4.1 
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Stuttgart, Kreuz, 1960. 182 S. 7.80/9.80 DM. V 3.6, V 5.2.5, V 5.2.6* 
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(moshve olim). In: AISC 9 (1961) 119-192. IV 9.2, IV 10.3*
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E th ik . In: Naturordnung... 467-480. V 5.2.5
Mertens, C., SJ : Problèmes de population et morale : faisons le point. In: NRT 81 
(1959) 1029-1048. Ill 13.6, III 14.2*
— L a  Im ita tion  des naissances. In: RevN 31 (1960) 71-80. III 13.6
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Messineo, Antonio, SJ: Sociología del diritto. In: CC 110, 1 (1959) 62-65.
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— I I  riformismo cristiano. In: CC 110, 1 (1959) 225-236. [b] I 10.2
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V 3.3.1
— L e s groupes de pression. Que sais-je? 895. Paris, PUF, 1960. 127 p. 2 NF.
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— Technocratie et politique. Etudes de Science politique 2. La Ferté-Bernard, 
Impr. Bellanger, 1960. 116 p. [c] V 5.6.2
•— Sciences politiques et Science politique. In: RP 2 (1960) 6-11. [d] V 3.3.1*
— L e  calcul rationnel dans la decisión politique. In: IP 25 (1960) 14-30. [e] V 4.5
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Millard, Everett Lee: Freedom in a Federal World. How we can learn to live 
in peace and liberty by means of world law. New York, Oceana, 1959. 224 p.
V 7.1*
Millet, Robert: L e  Gouvernement de l ’avenir. Essai. Paris, La Nef de Paris, 1960. 
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Mimin, Pierre: Offense à la justice, délit de presse. In: RPolP 226 (1959) 226-239. 
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Mises, Ludwig von : Epistemological Problems o f  Economics. The William Volker 
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XXIII, 239 p. 5.50 $. IV 1.1
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Morris, Clarence -  ed. : The Great Legal Philosophers. Selected readings in 
jurisprudence. Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 1959. 571 p. 
10 $. II 1*
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11 Utz, Grundsatzfragen II
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Sonntagsarbeit im Urteil der Stahlarbeiter. Soziale Forschung und Praxis 22. 
Tübingen, Mohr, 1961. XVI, 304 S. 26.-/29.50 DM. IV 4.3
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Neuville, Jean: L a  „représentativité“ des syndicats. Études sociales 31-32. 
Bruxelles, La Pensée catholique, 1960. 144 p. 90 Fr.b. IV 9.4.3*
Nicolaï, André: Comportement économique et structures sociales. Bibliothèque de 
la science économique. Paris, PUF, 1960. VIII, 324 p. 16 NF. IV 1.4 
Nicoletti, Gioacchino: S u l diritto alla resistenza. Ricerche e studi. Milano, 
Giuffrè, 1960. 130 p. 800 Lire. V 5.2.5
Niebuhr, Reinhold: Staaten und Großmächte. Probleme staatlicher Ordnung in 
Vergangenheit und Gegenwart. Deutsche Übersetzung von Dr. Franziska 
Meister-Weidner. Gütersloh, Gütersloher Verlagshaus, 1960. 317 S. 22.- DM. 
[a] V 7.1, V 3.6
— Children o f  L igh t and the Children o f Darkness. A vindication of democracy 
and a critique of its traditional defense. Scribner Library. New York, Scribner, 
1960. 190 p. 1.25 $. [b] V 3.6
Niemeyer, Johannes: D ie rechtliche Problematik der Sonntagsarbeit. In: NO 14 
(1960) 358-370. IV 5
Nirchio, Giuseppina: Italienische Untersuchungen z um  Jus vivens. In: ARSP 46 
(1960) 537-551. II 3
Noelle, Elisabeth: D a s Thema Konzentration in der Öffentlichen Meinung. In: 
Arndt, Die Konzentration... 1787-1795. V 5.5.7.7
Nojiri, Taketoshi: D ie Theorie der allgemeinen W irtschaftspolitik und das N a tu r
recht. In: Naturordnung... 545-555. IV 1.1, IV 6*
Nordskog, John Eric: Social Change. London, McGraw-Hill, 1960. VII, 
423 p. 58s. I 4.4.2*
La norma giuridica. Diritto pubblico e diritto privato. Atti del IV Congresso 
nazionale di filosofia del diritto (Pavia, 10-13 Ottobre 1959). A cura di Rinaldo 
Orecchia. Milano, Giuffrè, 1960. XII, 391 p. 2500 Lire. II 2.4.1, II 5.1, II 4.3, 
II 6.1*
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Northcott, Clarence Hunter: Christian principles in industry. Their application 
in practice. London, Pitman, 1959. 144 p. 15s. IV 1.9
Northrop, F. S. C. : The Complexity o f  Legal and E th ica l Experience. Studies in 
the Method of Normative Subjects. Boston • Toronto, Little Brown, 1959. 
XVI, 331 p. 6 $. II 5.3,1 3*
— Philosophical Anthropology and Practical Politics. A Prelude to War or to Just 
Law. New York, Macmillan, 1960. X, 384 p. 6.50 $. V 6.1.2*
Nurser, John S.: The Religious Conscience in L o rd  A cto n ’s Political Thought. In: 
JHI 22 (1961) 47-62. V 1
Nussbaum, Arthur: Geschichte des Völkerrechts in gedrängter Darstellung. Vom 
Verfasser autorisierte Übersetzung aus dem Amerikanischen von Herbert 
Thiele-Fredersdorf. München • Berlin, Beck, 1960. XII, 418 S. 35.- DM. 
V 7.2
Oakley, Francis: Medieval Theories o f N a tu ra l L aw  : W illiam o f Ockham and the 
Significance o f  the Voluntarist Tradition. In: NLF 6 (1961) 65-83. II 10.3.1 
O’Brien, W. : D ie  Funktion der Gewalt in der internationalen Rechtsordnung. In : 
NO 15 (1961) 195-204. V 6.2.1
L’Occident à la recherche d’une doctrine sociale. Par Paul Huvelin, 
Adolphe Graedel, Robert Bothereau, Maurice Guigoz. Coll. L’Évolution du 
monde et des idées. Neuchâtel, La Baconnière, 1959. 107 p. 5.75 Fr.s. I 10.1* 
Odegard, Peter H. -  ed. : Religion and Politics. New York, Oceana, 1960. 
XII, 219 p. 1.85/5 $. V 4.3
Oelinger, J.: Kritische Gedanken %u einem christlichen Sozialplan. In: PrA 10 
(1960) 420-432. Ill 16.3.3.2*
Oeter, Ferdinand -  Hrsg.: Familie im  Umbruch. Gütersloh, Mohn, 1960. 
368 S. 19.80 DM. III 4*
Ojea Quintana, Julio M. : Aproximaciones a la teoría política moderna. In: Sapt 
14 (1959) 276-288. V 3.3.1*
Die ökonomischen Grundlagen der Familie in ihrer gesellschaftlichen 
Bedeutung. Gutachten des Ausschusses für Familienfragen der Gesellschaft 
für sozialen Fortschritt mit Vorschlägen zur Neuordnung des Familienlasten
ausgleichs in der Bundesrepublik Deutschland. Schriften der Gesellschaft für 
sozialen Fortschritt e. V. 12. Berlin, Duncker & Humblot, 1960. 308 S. 
28.60 DM. III 4
Ökonomischer Humanismus. Neoliberale Theorie, Soziale Marktwirtschaft 
und christliche Soziallehre. Die Vorträge und Diskussionsreden der Jahres
tagung des Bundes Katholischer Unternehmer zu Bad Neuenahr am 2. und 3. 
Oktober 1959. Schriftenreihe des Bundes Katholischer Unternehmer, N. F. 8. 
Köln, Bachem, 1960. 95 S. 3.60 DM. IV 6, IV 7.1*
Ollmann, Franz Josef: Berufsnachwuchserziehung als sozialpolitische Aufgabe. Ver
öffentlichungen des Wirtschafts- und sozialwissenschaftlichen Institutes der 
Universität Freiburg/Schweiz 6. Freiburg/Schweiz, Universitätsverlag, 1960. 
XII, 124 S. 14.- s. Fr./DM. III 16.3.3.2. III 16.3.3.9.*
O’Meara, Joseph: N a tu ra l Law  and Everyday Law . In: NLF 5 (1960) 83-103. 
II 10.3.2
Oppen, Dietrich von: D as personale Zeitalter. Formen und Grundlagen gesell
schaftlichen Lebens im 20. Jahrhundert. Handbücherei des Christen in der 
Welt 7. Stuttgart, Kreuz, 1960. 239 S. 9.80 DM. I 11.2.3*

1 1 *
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— A n g st vor der M acht?  Das Ressentiment von gestern und die Machtstruktur 
von heute. In: WoW 16 (1961) 17-28. [a] V 2.2
— Strukturfragen der christlichen Gemeinde in der mobilen W elt. In: ZEE (1961) 
293-306 [b] I 10.3,1 4.2.3.2
Oppenheim, Felix E .: Evaluating Interpersonal Freedoms. In: JP 57 (1960) 
373-384. III 2
Ordo. Jahrbuch für die Ordnung von Wirtschaft und Gesellschaft. Band XII. 
Düsseldorf - München, Küpper, 1961. XLVIII, 484 S. 45.80 DM. IV 7.1* 
Orecchia, Rinaldo -  ed. : v. La norma giuridica.
O’Reilly, Charles T. : Social Role and the Definition o f  Social W ork. In: ACSR 21 
(1960) 194-200. III 16.1*
Orfei, R .: E ’evolucione delp a r tito político. In: VP 43 (1960) 608-618. V 5.5.7.6
— Democracia e autorità. In: VP 44 (1961) 19-26. V 5.5.7.1
Ortega, Augusto A., CM: Persona Humana, Comunidady Sociedad. In: RevEP 108 
(1959) 45-85. I 6
Ortlieb, Heinz-Dietrich : V om  Bildungswert socialökonomischer Ordnungsprobleme. 
In: HJWG 5 (1960) 11-32. V 10
Ostman von der Leye, Wilderich Frhr. : V om  Wesen der Strafe. Studien zur 
Rechtsethik. Schriften zur Kulturanthropologie 2. Bonn, Athenäum, 1959. 
164 S. 19.80 DM. [Bibliographia 161-164], II 7.2*
Ottaviano, Carmelo : Progetto di un disegno di legge per salvare la democracia dalla 
dittatura. Pubblicazioni dell’Istituto Universitario di Magistero di Catania, Serie 
filosófica, Saggi e monografie 22. Padova, CEDAM, 1961. 194 p. 1000 Lire. 
I 11.1*
Owen, John E.: L ’integracione nelle science sociali. In: RISS 67 (1959) 219-223. 
I 4.1
Padilla Serra, Alfonso: Estado e Iglesia. In: RevEP 107 (1959) 191-206. 
V 6.1.8
Pagel, Ines: D ie  M arktstellung des Konsumenten. In: JbS 11 (1960) 184-215. 
IV 9.5
Pagué: E a  propriété et les besoins. Paris, Librairie Générale de Droit et de 
Jurisprudence, 1960. 165 p. 7.50 NF. IV 6, IV 7.2.1*
Pahlke, Jürgen: W elf are Economics. Grundlage allgemeingültiger wirtschafts
politischer Entscheidungen? Volkswirtschaftliche Schriften 50. Berlin, Dun- 
cker & Humblot, 1960. 83 p. 9.80 DM. [Bibliographia 80-83], IV 1.1 
Papalekas, Johannes Chr. : Masse. In: HwSw VII 220-226. III 15.2 
Papi, Giuseppe Ugo: E ine Theorie des ökonomischen Verhaltens des Staates. In: 
ZStW 116 (1960) 1-17. IV 10.3, IV 10.6
Parsons, Talcott: Structure and Process in Modern Societies. Glencoe/Ill., Free 
Press, 1960. VI, 344 p. 6 $. I 4.2.2
Pasquini, Mario: L a  sicurecza sociale. Universale Studium 65. Roma, Studium,
1960. 112 p. 300 Lire. III 16.3.1
Pastor Ridruejo, José Antonio: Principios generales del Derecho y  principios de 
Derecho Internacional. In: T 7 (1960) 149-164. II 6.6
Paulus, Josef: D er Sozialismus in dem neuen Grundsatzprogramm der S P D .  
In: PrA 10 (1960) 237-246, 334-346; 11 (1961) 3 -9 .1 11.6
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Pavan, Pietro: Economía e diritto. In: Apoll 32 (1959) 72-86. IV 10.4 
Peiser, Gustave: / .  C . Bluntschli et la science politique. In: ARSP 46 (1960) 
221-240. V 1
Pelloux, Robert -  éd. : Essais sur les D roits de l ’homme en Europe. (Première 
série). Par Maurizio Alciator et Paolo Fois, Paul Lavalleye, Hilary Cartwright, 
Theo Kündig, Gerald Hinteregger, Marc Chartier, Ernest Aellig, Antoine 
Frasseto. Sous la direction et avec un avant-propos de Robert Pelloux. Biblio
thèque européenne 1. Torino, Giappichelli • Paris, Librairie Générale de Droit 
et de Jurisprudence, 1959. VII, 181 p. 1600 Fr.f. Il 6.2.2*
Perelman, Chaïm: L a  giusti^ia. Prefazione di N. Bobbio. Traduzione italiana 
di L. Ribet. Torino, Giappichelli, 1959. 133 p. 1200 Lire. II 5.2
— L a  règle de justice. In: Dial 14 (1960) 230-238. [a] II 5.2
— L a  regola déliagiustiaÿa. In: RF 51 (1960) 136-143. [b] II 5.2
— coll. : v. Le Droit naturel 125-145.
Perico, Giacomo: Guerra moderna e Coscienza individuale. In: AS 11 (1960) 
131-148. V 5.2.6
Perin, François : L a  démocratie enrayée. Essai sur le régime parlementaire belge 
de 1918 à 1958. Bibliothèque de l’Institut Belge de Science Politique, N.S. 2. 
Bruxelles, Institut Belge de Science Politique, 1960.280 p. 250 Fr.b. V 5.5.7.5*
— L e  gouvernement. In: RP 3 (1961) 14-23. V 5.5.7.5.*
Perroux, François : Économie et société. Contrainte, échange, don. Coll. Initiation 
philosophique. Paris, PUF, 1960. 188 p. 6 NF [a] IV 1.1.
■— L e  Capitalisme. Nouv. édition. Que sais-je? 315. Paris, PUF, 1960. 136 p. 
2.20 NF. [b] IV 6
— Feindliche K oexistenz? Stuttgart, Schwab, 1961. 700 S. 37.50 DM. IV 6, 
IV 15, V 7.1*
Der zivilrechtliche Persönlichkeits- und Ehrenschutz in Frankreich, der 
Schweiz, England und den Vereinigten Staaten von Amerika. Gutachten des 
Max-Planck-Instituts für ausländisches und internationales Privatrecht. 
Tübingen, Mohr, 1960. VIII, 340 S. 16.-/19.- DM. II 6.2.2*
Perticone, Giacomo: Le?ioni di filosofía del diritto. Roma, Ateneo, 1960. 176 p. 
1800 Lire. II 2.4.2
Pescatore, Pierre: Introduction à la science du droit. Luxembourg, Office des 
Imprimés de l’État, 1960. 523 p. II 2.1, II 2.4.1
Peters, Hans : D ie Opposition in der parlamentarischen Demokratie. In : OeZR N.F. 
10 (1959/60) 424-438. V 5.5.7.5
•— D ie  Positivierung der Menschenrechte und ihre Folgen. In: Naturordnung..., 
1961, 363-372. II 6.2.2
Peters, Karl: Grundprobleme der Kriminalpädagogik. Berlin, de Gruyter, 1960. 
XVI, 353 S. 38 -  DM. II 7.1*
Peters, Karl -  Lang-Hinrichsen, Dietrich: Grundfragen der Strafrechts
reform. Paderborn, Bonifacius-Druckerei, 1959. 140 S. 3.80 DM. II 7.1* 
Philosophie und Recht. Festschrift zum 70. Geburtstag von Carl August 
Emge. Hrsg. Ulrich Klug. Wiesbaden, Steiner, 1960. 118 S. 18.- DM. II 2.4.1* 
Philosophie der Toleranz. Festschrift zum 65. Geburtstag von Konstantin 
Radakovic. Überreicht von Mitarbeitern und Schülern. Graz, Leykam, 1959. 
88 S. 54.- S. I 4.3*
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Piatowski, Joseph St.: U  égalité des droits des époux et le régime de la communauté 
en droit polonais. In: RIDC 12 (1960) 500-523. III 3
Piazzese, Antonino: L a  conoscen%agiuridica. In: AGFS 159,1-2 (1960) 49-118. 
112.4.1,11 4.5*
Picot, Albert: L e  problème des partis politiques. In: RES 17 (1959) 5-24. V 5.5.7.6
Piettre, André: M a r x  et marxisme. Paris, PUF, 21959. VIII, 259 p. 8 NF. 
I 11.7.2, IV 6 *(I)
— H istoire de la Pensée Économique et Analyse des Théories Contemporaines. Paris, 
Dalloz, 21961. 517 p. 18 NF. IV 1.2
Pigou, A. C. : The Economies o f  Welfare. London, Macmillan, 51960. XXXI, 
876 p. 40s. IV 1.1
Pin, Émile, SJ : Sociologie ou pastorale? In : RAP 128 (1959) 589-595.14.2.3.2
— D ix  ans de sociologie religieuse, 1950-1960. In: RAP 145 (1961) 217-229. 
I 4.2.3.2
Piontkowski, A. A. : Hegels Lehre über S taa t und Recht und seine Strafrechts
theorie. Vorwort von John Lekschas. Berlin, Deutscher Zentralverlag, 1960. 
XXXVIII, 432 S. 25 -  DM. I I 1, V 1 
Pius XII.: v. Utz -  Groner
Pizzorni, Reginaldo, OP : Problemi attuali di filosofia del diritto. Roma, Edi- 
zioni Internazionali Sociali, 1959. 91 p. II 2.4.1
— D iritto  naturale e diritto positivo. In: Sapz 13 (1960) 528-550. [a] II 10.3.3
— Necessità di un ritorno alia dottrina tomistica del diritto naturale. In: Aquinas 
(Roma) 3 (1960) 244-276. [b] II 10.3.3.
Plamenatz, John: E l  lugary la influencia de la filosofia politico y  social. In: RevEP 
108 (1959) 109-128. I 3
Pioncard d’Assac, Jacques: L ’É ta t  corporatif. L’expérience portugaise, doc
trine et législation. Paris, Librairie française, 1960. 223 p. 5.40 NF. V 5.5.6, 
III 12.4
Polak, Karl: Z u r  D ia lek tik  in der Staatslehre. Berlin, Akademie-Verlag, 1959. 
280 S. 7 -  DM. V 9.2
Polin, Raymond: L a  politique morale de fo h n  Locke. Bibliothèque de philosophie 
contemporaine. Paris, PUF, 1960. 320 p. 14 NF. V 1, V 3.5.
Pollock, F. : Introduction to the H istory o f  the Science o f  Politics. Boston, Beacon 
Press, 1960. 138 p. 1.25 $. V 3.1
Ponteil, Félix: L a  pensée politique depuis Montesquieu. Paris, Sirey, 1960. XV, 
355 p. 22 NF. V I*
The Population Explosion. I. Dodson, Edward O.: A Biologist’s View 
29-34. II. Taylor, D. Clarke: The Economist’s Viewpoint 35-40. III. Irving, 
Gordon: A Sociologist’s View 40-49. In: RUO 31 (1961) 29-49. Ill 13.6 
Potestà, L. : Sicuresga sociale e „stato d e lbenessere“. In: QAS 10 (1959) 224—232. 
Ill 16.3.1
Potter, Allen: Organised Groups in British N ational Politics. London, Faber & 
Faber, 1961. 396 p. 42 s. Ill 15.9*
Poulain, Jean-Claude: L ’Église et la classe ouvrière. Coll. Politique et religion. 
Paris, Éditions sociales, 1960. 192 p. 6 NF. I 11.6
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Pound, Roscoe: A n  Introduction to the Philosophy o f Law . New Haven, Yale 
University Press, 1959. XI, 201 p. -.95 $. II 2.4.1, II 3, IV 7.1*
— N a tu ra l N a tu ra l L aw  and Positive N a tu ra l Law . In: NLF 5 (1960) 70-82.
II 10.3.2
Powers, Richard, SJ : Moralidad de la guerra. In: Ms 84 (1959) 455-459. 
V 6.2.1*
Pozzo, Gianni M.: L ’umanesimo del lavoro. Padova, Cedam, 1960. 134 p. 
1000 Lire. I 11.1*
Prandstaller, Gian Paolo: I  tecnici come classe. Roma, Ateneo, 1959. 173 p.
III 15.2
Preiser, Erich : D ie  Z u ku n ft unserer Wirtschaftsordnung. Eine Betrachtung über 
Kapitalismus und soziale Marktwirtschaft. Kleine Vandenhoeck-Reihe 19/'19a. 
3., erw. Aufl. Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1960. 107 S. 3.60 DM. 
[a] IV 6*
— Nationalökonomie heute. Eine Einführung in die Volkswirtschaftslehre. 
München, Beck, 21960. 139 S. 7.80 DM. [b] IV 1.1*
— D istribution : ( I )  Theorie. In: HwSw II 620-635. IV 12.1
Preller, Ludwig: Familie in der industriellen Gesellschaft. Eine Betrachtung aus 
soziologischer Sicht. In: GMK 10 (1959) 326-332. III 4
Prélot, Marcel: Institutions politiques et droit constitutionnel. Précis Dalloz. Paris, 
Dalloz, *1961. 856 p. [a] V 3.1*
■— H istoire des idées politiques. Précis Dalloz. Paris, Dalloz, *1961. 648 p. 
15 NF. [b] V 1*
— coll. : v. Le Droit naturel 191-203.
Price, Russell: H olistic and Piecemeal Social Engineering. In: PolS 12 (1960) 
151-157. I 3*
Primetshofer, Bruno: E he und Konkordat. Die Grundlinien des österreichi
schen Konkordats-Eherechtes 1934 und das geltende österreichische Eherecht. 
Wien, Herder, 1960. XIX, 111 S. 12.50 DM/75.- S. [Bibliographia XI-XV], 
III 3
Prinz, Franz, SJ: D er Mensch in der Gemeinschaft. In: CSW 58/60 (1960) 
1485-1538. I 6
Le Progrès. Cahiers de l’Institut de Science Economique Appliquée, Série M. : 
Recherches et Dialogues philosophiques et économiques 9. Paris, I.S.E.A.,
1961. 180 p. IV 5*
La propriété en question. Suppl, à: ÉH (1959). Paris, Éditions ouvrières, 
1959. 96 p. 4 NF. IV 7.2.1
Pütz, Theodor: Über den Erkenntnisgegenstand der Theorie der Wirtschaftspolitik. 
In: JbS 4/10 (1959) 310-318. IV 1.1
— D ie  ordnungspolitische Problematik der Interessenverbände. In: JbS 11 (1960) 
245-256. IV 10.1
■— D ie gerechte Einkommensverteilung als Problem der theoretischen Wirtschafts
p o litik . In: Naturordnung..., 1961, 632-639. IV 12.1
Quadrotta, Guglielmo: Democrasfa Cristiana. Documentario storico. Roma, 
Libreria Editrice Romana, 1959. 228 p. 1000 Lire. V 9.2*
Quanbeck, Warren A. -  ed. : God and Caesar. A  Christian approach to social 
ethics. Essays by Walter E. Bauer and others. New York, Augsburg, 1959. 
207 p. 3.95 $. I 11.2.3
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Quarto Congresso nazionale di Filosofía del Diritto, Pavia, 10-13 ottobre 
1959. In: RIFD 37 (1960) 1-391. II 2.4.1
Raaflaub, Hans Emanuel: D ie  Treuepflicht des Arbeitnehmers beim Dienstvertrag. 
Winterthur, Keller, 1959. VIII, 98 p. 10.- s.Fr. IV 7.3
Rabaglietti, M. F .: L a  subordínaseme nel rapporto di lavoro. Vol. I : Fondamento 
e principi. Milano, Giuffré, 1959. 174 p. 1000 Lire. IV 7.3 
Le Racisme devant la science. UNESCO. Paris, Gallimard, 1960. 544 p. 
15 NF. I 10.7
Radakovic, Konstantin - Festschrift: v. Philosophie der Toleranz.
Radbruch, Gustav: Propedéutica alia Filosofía del diritto. A cura di Dino Pasini. 
Traduzione di D. Pasini e C. A. Agnesotti. Torino, Giapichelli, 1959. 237 p. 
II 2.4.1
Radcliffe, Lord: The Law  and its  Compass. Chicago, Northwestern University 
Press • London, Faber & Faber, 1961. 99 p. 4 $, 16s. II 2.4.1, II 5.3 
Ragusa Maggiore, Giuseppe: Forma e contenuto. Variazioni sul tema. In: 
AGFS 159, 1-2 (1960) 119-126. II 2.4.1*
Raiser, Ludwig: E igentum : (IT) Eigentumsrecht. In: HwSw III 39-44. IV 7.1
Ramm, Thilo: D ie  Freiheit der Willensbildung. Zur Lehre von der Drittwirkung 
der Grundrechte und der Rechtsstruktur der Vereinigung. Arbeits- und 
sozialrechtliche Studien 1. Stuttgart, Fischer, 1960. XI, 120 S. 12.50 DM. 
II 6.2.2, V 4.4.3.2*
Ramsey, Paul: 1V ar and the Christian Conscience. How shall modern war be 
conducted justly? Durham/N. C., Duke University Press, 1961. XXIV, 331 p. 
6 $. V 6.2.1*
Rang, Martin: Rousseaus Lehre vom Menschen. Göttingen, Vandenhoeck & Rup
recht, 1959. 617 S. 39.- DM. V 1
Rapold, Max Ulrich: Demokratie und Wirtschaftsordnung. Ein Beitrag zur sozial
wissenschaftlichen Grundlagenforschung. Zürich, Polygraphischer Verlag, 
1959. XXIII, 174 S. 12.50 s.Fr. [Bibliographia XIII-XXIII] IV 7.1
Rauch, Wendelin: Lebensrecht. In: StL V 313-320. II 6.2.2
Recaséns Siches, Luis: Tratado general de filosofía del derecho. México, Porrúa, 
1959. XX, 715 p. [a] II 2.4.2
—■ Algunas directrices de axiologia jurídico-politica. In: Dián 5 (1959) 14—37. [b] 
II 5.1
Reck, Andrew J.: The Metaphysics o f  Equality. In: NS 34 (1960) 327-339. [a]
II 6.2.3
— The Philosophical C ontext o f  F . S . C . N orthrop’s Legal Theory. In: TLR 34 
(1960) 505-522. [b] II 1
Reding, Marcel: E l  ateísmo politico. Madrid, Europa, 1959. 544 p. 90 ptas. 
I 11.7.2, I 11.2.2
Redlich, Fritz: Unternehmer. In: HwSw X 486—498. IV 9.3
Redmann, Günter: Über die rechtliche Relevanz  des Geschlechtsunterschiedes.
Zugleich zum Mannesvorrang im Höferecht. In: FamRZ 8 (1961) 409-418.
III 3, II 6.2.3*
Rees, John C.: The Relation between Political Theory and Political Practice. In: 
IP 24 (1959) 213-232. V 3.1
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Reinecke, Horst: Objektive Verantwortung im  zivilen Deliktsrecht. Düsseldorf, 
Triltsch, 1960. 155 S. 7.80 DM. [Bibliographia 151-155] II 7.2*
Reinhardt, Rudolf: D er S tre it um den Persönlichkeitsschutz nacb dem Referenten
entwurf des Bundesjustizministeriums. In: J 14 (1959) 41-46. II 6.2.2 
Reitzenstein, Irene von: Solidarität und Gleichheit. Ordnungsvorstellungen im 
deutschen Gewerkschaftsdenken nach 1945. Soziologische Abhandlungen 2. 
Berlin • München, Duncker & Humblot, 1961. 217 S. 22.80 DM. IV 9.4.3 
Remec, P. P. : The position o f  the individual in international law according to Grotius 
and V attel. Préfacé by Quincy Wright. The Hague, Nijhoff, 1960. XII, 260 p.
II 6.2.2
Renard, Claude: L e  régime matrimonial de droit commun. Projets belges de 
réforme et droit comparé. Préface du Baron Louis Frédéricq. Bruxelles, 
Bruylant, 1960. 334 p. 500/700 Fr.b. III 3*
Res publica. Revue de l’Institut belge de Science politique. Bruxelles 1 (1959) 
ss. V 3.1*
Reuss, W. — Jantz, Kurt: Sozialstaatsprinzip und soziale Sicherheit. Schriften
reihe der Hochschule Speyer 10. Stuttgart, Kohlhammer, 1960. 48 S. 6.50 DM.
III 13.2, III 16.3.3.4*
Rexhausen, Felix: D er Unternehmer und die volkswirtschaftliche Entwicklung. 
Volkswirtschaftliche Schriften 48. Berlin, Duncker & Humblot, 1960. 129 S.
14.- DM. [Bibliographia 125-129], IV 4.4, IV 9.3*
Reynoso, Luis : L a  teoria pura del derecho de H ans Kelsen. In : Duc in Altum 
(Tlalpan/México) 25 (1960) 1-49. II 1
Rhein, Eberhard : Möglichkeiten und Probleme staatlicher Investitionsplanung in der 
M arktw irtschaft, dargestellt am Beispiel Frankreichs. Die industrielle Ent
wicklung, Abt. A, 5. Köln • Opladen, Westdeutscher Verlag, 1960. 173 S.
18.- DM. IV 10.6*
Richter, Max -  Hrsg.: D ie  Sozialreform. Dokumente und Stellungnahmen. 
Lfg. 18, 1960, 232 S. 23.- DM; Lfg. 19, 1960, 112 S. 11.- DM; Lfg. 20, 
1960, 198 S. 19.50 DM; Lfg. 21, 1960, 176 S. 17.60 DM; Lfg. 22, 1960,180 S. 
19.80 DM; Lfg. 23, 1961, 132 S. 15.- DM; Lfg. 24, 1961, 294 S. 32.35 DM. 
Bad Godesberg, Asgard. III 16.3.3.4*
Ridder, Helmut : Z u r  verfassungsrechtlichen Stellung der Gewerkschaften im  Sozial
staat nach dem Grundgesetz fü r  die Bundesrepublik Deutschland. Rechtsgutachten 
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48 S. 5.80 DM. III 13.2, V 2.1*
Riener, Walter: Soziales Handbuch. Katholische Soziallehre und soziale Gegen
wart. Wien, Hollinek, 1960. XII, 264 S. I 10.2
Right to Work Laws and Freedom. In : RevSE 18,1 (1960). IV 10.4, IV 9.4.3* 
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lavoro. In: Sapz 12 (1959) 71-77. I 10.6
Rinsche, Günter: Probleme der M ittelstandspolitik. In: OrS 8 (1960/61) 152-159.
IV 9.2
Rittig, Gisbert: M acht : ( I I )  M acht in der W irtschaft. In: HwSw VII 81-88. 
IV 7.4
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11-27. Ill 16.1*
Roberts, B. C. : Trade Unions in a Free Society. London, Institute of Economic 
Affairs, 1959. 120 p. IV 9.4.3
Roberts, William H. : T e  Bien Commun politique international. In : JM 2 (1960/61) 
179-200. V 7.1*
Robinet de Clery, Adrien: L ’évolution des idées en matière de représentation 
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II 10.3.3
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Rosa, L., SJ : Grosio fr a  i l  giusnaturalismo scolastico e i l  giusnaturalismo moderno. 
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entièrement refondue. Paris, Dalloz et Sirey, 1960. XV, 590 p. 42 NF. [a]
II 4.3*
— Les prérogatives juridiques. In: La Théologie chrétienne et le droit, 1960, 
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1961. X, 470 p. V 1, V 9.2*
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Rousset, Michel: L ’idée de puissance publique en droit administratif. Préface de 
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III 4
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DM. IV 7.2.1*
Rudolph, Wolfgang: D ie  amerikanische , ,Cultural Anthropology“ und das Wert
problem. Forschungen Zur Ethnologie und Sozialpsychologie 3. Berlin • Mün
chen, Duncker & Humblot, 1959. 184 S. 18.- DM. I 3
Rühl, Thomas: Gesellschaft und Recht bei Peter Francs Reichensperger. Schriften 
zur Rechtslehre und Politik 21. Bonn, Bouvier, 1960. 114 S. IL -  DM. V I*
Ruiz-Giménez Cortés, Joaquín: E l  hombre y  la tierra. Introducción iusnatura- 
lista al Derecho agrario. In: T 7 (1960) 211-228; 8 (1960) 11-71. IV 4.1*
Ruiz Moreno, Isidoro: E l  concepto moderno de soberania. In: LE 10-11 (1959) 
7-20. V 2.4
Ruiz Sánchez, Francisco: Bien común político y  educación. In: Sapt 15 (1960) 
34-38.1 6*
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Rulli, Giovanni, SJ : Principi di diritto naturale nel programma di f .  F . Kennedy. 
In: CC 112, 1 (1961) 500-505. II 10.3.3
Rusch, Paul: Menschen im  Betrieb. Sehen -  Urteilen -  Handeln 8. Innsbruck • 
München ■ Wien, Tyrolia, 1961. 81 S. 28.- S., 4.80 DM. I 10.2, IV 9.2, 
IV 9.4.5*
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phy and Politics. Boston, Beacon Press, 1960. 101 p. 1.25 $. I 6*
— A utoridad e individuo. México, Fondo de Cultura Económica, 41961. 128 p. 
-.80 $ . 16
Rustant, Maurice: F ’Automation, ses conséquences humaines et sociales. Coll. Vous 
connaîtrez. Paris, Éditions ouvrières, 1959. 136 p. 405 Fr.f. I 10.6, IV 10.3 
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Rüthers, Bernd: S treik  und Verfassung. Köln, Bund, 1960. XX, 147 S. 7.50 DM. 
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Sáenz de Buruaga, Gonzalo: Desarrollo económico y  capitalismo. In: RevEcP 10 
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Salin, Edgar: Unterentwickelte Ränder : Begriff und W irklichkeit. In: K 12 (1959) 
402-427. III 14.3
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25 p. 1 11.1
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l’organisation 5. Paris, Éditions de l’Entreprise moderne, 1960. 140 p. 9.20 NF. 
IV 9.3,18*
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X, 261 S. 23.-/26.- DM. V I*
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X, 131 p. 24s. I 11.6*
Samuelsson, Kurt: Religion and Economie Action. Translated from the Swedish 
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Sánchez Agesta, Luis : E l  concepto del Estado en el pensamiento español del siglo 
X V I .  Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1959. 192 p. V 1 
-— Gobierno y  responsabilidad. In: RevEP 113-114 (1960) 35-63. V 5.4.2.3.2*
Sánchez Gil, M., SJ: Deontologia de ingenieros y  directivos de empresa. Madrid, 
Aguilar, 1960, 21961. XXIII, 453 p. IV9.3*
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467-484. III 13.6
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1959. 340/268 p. [a] II 4.3
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1249-1253. V5.5.7.6
— Z u r  Problematik einer Notstandsregelung. In: NJW 13 (1960) 1129-1133. 
V 8, V 5.4.2.3.2
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(1959/60) 452-474. II 10.3.2
— Idee und Lehren des Naturrechts. Eine methodologische Untersuchung. In: 
Naturordnung..., 1961,437-454. II 10.3.2
Schaper, B. W. : A lb er t Thomas. Trente ans de réformisme social. Préface de Marius 
Moutet. Publications on Social History 2. Assen, Van Gorcum, 1959. XIII, 
381 p. 19.50/22.-fl. 1 11.6*
Schasching, Johann, SJ : Kirche und industrielle Gesellschaft. Schriftenreihe der 
Katholischen Sozialakademie Wien 1. Wien, Herder, 1960. 274 S. 12 .-DM, 
72.- S. [a] I 10.2
•— Rechtsnorm und soziale Kontrolle. In: ARSP Beiheft 38, N.F. 1 (1960) 87-102. 
[b] II 5.1
•—• Soziologischer und sozialphilosophischer Pluralismus. In : Naturordnung..., 1961, 
207-217. [a] III 2
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— D a s gesellschaftliche und wirtschaftliche Ordnungsbild der Sozialenzykliken. 
70 Jahre „Rerum novarum“ ; 30 Jahre „Quadragesimo Anno“ . In: Civitas 
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Sondergerichten. In: NJW 13 (1960) 943-946. II 4.5, II 4.3 
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Schmieder, Eberhard: Arbeitsethos. Eine Einführung in seine Geschichte. In: 
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In: Naturordnung... 657-669. IV 12.1, III 16.3.3.5
Schmölders, Günter: D ie  Rechtfertigung der Steuerprogression. Bemerkungen 
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— A u f  der Suche nach der P olitik. In: NO 14 (1960) 123-128. [b] V 3.1*
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V 3.1
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Schüssler, Hermann: D as Verhältnis von N orm  und Situation als Problem in der 
gegenwärtigen theologischen E th ik . In: ZEE (1961) 149-170. I 3*
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Basler Studien zur Rechtswissenschaft 52. Basel, Helbing & Lichtenhahn, 
1959. 139 S. 15.- s.Fr. II 4.5
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mungswirklichkeit. In: GMK 11 (1960) 193-202. IV 9.4.5 
Selekman, Benjamin Morris: M oral philosophy fo r  management. New York, 
McGraw-Hill, 1959. 219 p. 6 $. IV 1.8.2
Sellier, François : Morale et vie économique. Coll. Initiation philosophique. 
Paris, PUF, 21959. 116 p. 360 Fr.f. [a] IV 1.8.2*
— D e la propriété individuelle à la sécurité sociale. In: EH 121 (1959) 69-73. 
[b] IV 7.2.1
— Productivité nationale et politique des salaires. In: DS 23 (1960) 317-326. IV 12.2 
Selvin, Hanan C. -  Hagstrom, Warren O. : Déterminants o f  Support fo r  C ivil 
Liherties. In: BJS 11 (1960) 51-73. V 5.2.1*
Selznick, Philip: S ociology and N a tu ra l Law . In: NLF 6 (1961) 84-108. II 10.3.3 
Semaines sociales du Canada: v. Syndicalisme et organisation profes
sionnelle.
— v. Mission et Droits de la Famille.
Semaines sociales de France: Session 46, Angers, 11-16 ju ille t 1959: L a  
montée des peuples dans la communauté humaine. Compte rendu in-extenso. Lyon, 
Chronique sociale de France, 1960. 314 p. 15.75 NF. I 10.2
— Session 47, Grenoble, 12 -1 7  ju ille t 1960 : Socialisation et personne humaine. Lyon, 
Chronique sociale de France, 1960. 436 p. 16.50 NF. I 10.2
Senger, F. von: L e  rôle du pouvoir politique dans le domaine de la défense. In: 
PolE 24 (1959) 581-586. V 6.2.2
Seraphim, Hans-Jürgen: D ie  strukturelle Mehrschichtigkeit des Erkenntnisobjekts 
der Nationalökonomie und ihre methodologischen Folgerungen. In: JbS 4/10 (1959) 
126-140. IV 1.1
— Hrsg.: Z u r  Grundlegung wirtschaftspolitischer Konzeptionen. Schriften des 
Vereins für Socialpolitik 18. Berlin • München, Duncker & Humblot, 1960. 
291 S. 28.- DM. IV 10.3
Seuss, Wilhelm: Finanzpolitik . Zu den beiden gleichnamigen Büchern von 
Heinz Haller und Günter Schmölders. In: Ordo XII (1960.1961) 361-367. 
IV 10.3
Sève, Lucien: L a  Différence. Deux essais: Matérialisme et empiriocriticisme, 
de Lénine (1909), La somme et le reste, d’Henri Lefebvre (1959). Paris, 
Éditions Sociales, 1960. 224 p. 6.50 NF. I 11.7.2
Shatil, Joseph: L ’économie collective du Kibboutz israélien. Bibliothèque inter
nationale de sociologie de la coopération 12. Paris, Minuit, 1960. 223 p. 
18 NF. IV 9.2
Shibutani, Tamotsu: Society and Personality. An Interactionist Approach to 
Social Psychology. Englewood Cliffs/N. J., Prentice-Hall, 1961. 670 p. 
7.95 $. I 4.2.4



Shils, Edward: Éthique de la recherche. In: Espr 27 (1959) 83-97. II 6.2.2* 
Sierra, Luis, SJ: L a  moral política. In: Arbor 183 (1961) 33-53. V 1 
Silva Tarouca, Amadeo: D as Problem der A u toritä t. In: PJ 67 (1959) 266-284. 
I 8
Simiand, François: Méthode historique et Science sociale. In: AESC 15 (1960) 
83-119. [Emprunté à la Revue de Synthèse historique de 1903.] I 4.2.1 
Simitis, Konstantin: Gute Sitten und ordre public. Ein kritischer Beitrag zur 
Anwendung des § 138 Abs. 1 BGB. Marburger rechts- und staatswissenschaft
liche Abhandlungen, Reihe A, 4. Marburg, Eiwert, 1960. XIX, 236 S. 24.- 
DM. II 5.3*
Simon, Pierre Henri : L ’École entre l ’Église et la République. Paris, Éditions du 
Seuil, 1959. 128 p. 450 Fr.f. III 6
Simon, Walter B.: Politische E th ik  m d politische S truktur. In: KZS 11 (1959) 
445^159. V 4.2, V 4.3
Simon, Walter M. : H erbert Spencer and the „Social Organism“. In : JHI 21 (1960) 
294-299.I 2
Simon, Y. R. : Common Good and Common Action. In: RPs 22 (1960) 202-244. 
16
Simonds, Roger T. : The ,,N a tu ra l L a w “ Controversy : Three Basic Logical Issues. 
In: NLF 5 (1960) 132-138. II 10.3.2
Sinnvolle und sinnwidrige Sozialpolitik. Vorträge und Diskussionen der 
Aktionsgemeinschaft Soziale Marktwirtschaft, Bad Godesberg. Aktions
gemeinschaft Soziale Marktwirtschaft, Tagungsprotokolle 12. Ludwigsburg, 
Hoch, 1959. 210 S. 9.90 DM. III 16.3.3.1
Smidt, J. Th. de: L e  problème de la rédaction des droits coutumiers : intérêt, d if
ficultés, méthodes. In: Limpens, Rapports généraux . . .  89-100. II 4.4 
Smith, S. A. de: Judicial Review o f  Administrative Action. London, Stevens, 
1959. XLIII, 486 p. 70s. V 5.4.2.3.3*
Société. Contribution au projet d’un Dictionnaire international des Termes 
fondamentaux de la Philosophie et de la Pensée politique réalisé sous les 
auspices du Conseil international de Philosophie et des Sciences humaines et 
avec l’aide de l’UNESCO. In: RIP 15 (1961) 3-114. I 2 
Sohn, Karl-Heinz: Mitbestimmung als Aufgabe. In: GMK 12 (1961) 257-264. 
IV 9.4.5
Sokolowski, P. : D ie Philosophie im  Privatrecht. 2 Bde. Neudruck der Ausgabe 
1902-1907. Aalen, Scientia, 1959. XXIX, 1085 S. 98 -  DM. II 6.2.1 
Solari, Gioele: Filosofía del diritto privato. I  : Individualismo e diritto. Université 
di Torino, Miscellanea dell’Istituto giuridico 6. Torino, Giappichelli, 1959. 
XXVI, 352 p. 3000 Lire. II 2.4.1
Soleri, Giacomo: Economía e morale. Storia e teoría del problema. Torino, 
Borla, 1960. 381 p. 1800 Lire. IV 1.8.2, IV 1.9., IV 5*
Sölter, Arno : Nachfragemacht und Wettbewerbsordnung. Schriftenreihe „Der Be
trieb“. Düsseldorf, Handelsblatt, 21960. 63 S. 7.60 DM. IV 7.4*
Sontheimer, Kurt: Z u r  Grundlagenproblematik der deutschen Staatsrechtslehre in 
der Weimarer Republik. In: ARSP 46 (1960) 39-71. V 1, II 1 
Soras, Alfred de, SJ : Conception chrétienne du développement. In: RAP 131 (1959) 
916-929. III 14.3 12
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Sorokin, Pitirim A. -  Lunden, Walter A.: Power and Morality. Who shall 
guard the guardians? An Extending Horizons Book. Boston, Sargent, 1959. 
204 p. 3.50 $. Ill 2, V 7.1*
Die Sozialpolitik und die Freiheit des Menschen. Vortrags- und Dis
kussionsveranstaltung der Gesellschaft für Sozialen Fortschritt e.V., Bad 
Godesberg 1958. Schriften der Gesellschaft für Sozialen Fortschritt 9. Berlin • 
München, Duncker & Humblot, 1959. 81 S. 6.80 DM. III 16.3.3.1* 
Spengler, Joseph J. -  Allen, William R. -  ed.: Essays in Economic Thought: 
A risto tle  to Marshall. Chicago, Rand McNally, 1960. 800 p. 8.50 $. IV 1.2* 
Spiegelhalter, Franz: Ziele und Möglichkeiten der Ergebnisbeteiligung der A rb e it
nehmer. Schriftenreihe der Arbeitsgemeinschaft katholisch-sozialer Bildungs
werke in der Bundesrepublik Deutschland IV, 1. Paderborn, Bonifacius- 
Druckerei, 1960. 78 S. 3.80 DM. IV 9.4.6*
Spiller, R. E. -  ed.: Social Control in a Free Society. London, Oxford University 
Press ■ Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 1960. 140 p. 30s./4.50 $. 
I 4.2.2
Spota, Alberto Antonio: E l  poder político y  los grupos de fu erza  y  de presión en la 
crisis contemporánea de la representación política. In: LE 13 (1959) 7-61. V 5.S.7.7 
Staatslexikon. Recht, Wirtschaft, Gesellschaft. Hrsg. v. d. Görres-Gesell- 
schaft. 6., völlig neu bearbeitete und erweiterte Auf!. Band V : Konsumenten
kredit -  Ökumenische Bewegung. 1960. 8 S., 1246 Sp. 76.-/85.- DM. -  
Band VI: Oligopol -  Schweiz. 1961. 8 S., 1252 Sp. 7 6 .-/85 .-DM. Freiburg, 
Herder. I 4.4.2,1 4.1, V 3.1*
Stallmann, Martin: Christentum und Schule. Stuttgart, Schwab, 1961. 220 S. 
16.80 DM. I 10.3, III 6
Stammer, Otto -  Hrsg.: Politische Forschung. Beiträge zum zehnjährigen Be
stehen des Instituts für politische Wissenschaft. Schriften des Instituts für 
politische Wissenschaft 17. Köln • Opladen, Westdeutscher Verlag, 1960. 
XI, 272 S. 40.- DM [Bibliographia 212-259], V 3.1*
Stark, Werner: Social Theory and Christian Thought. A  Study of some Points of 
Contact. Collected Essays around a Common Theme. London, Routledge & 
Kegan Paul, 1959. X, 250 p. 25s. I 1*
Steffani, Winfried: Funktion und Kompetenz parlamentarischer Untersuchungsaus
schüsse. In: PV 1 (1960) 153-177. V 5.4.2.2
Steiner, Heinrich: D a s Grundrecht der Unverletzlichkeit der Wohnung. Zürich, 
Juris, 1959. XII, 91 S. 9.65 s.Fr. II 6.2.2
Steiner, Kurt: D ie Gewerkschaften in der heutigen Wirtschaftsordnung. Veröffent
lichungen der Handels-Hochschule St. Gallen, Reihe A, 57. Zürich • St. 
Gallen, Polygraphischer Verlag, 1960. XXVI, 328 S. 24.- s.Fr. [Bibliographia 
XVII-XXVI]. IV 9.4.3
Steinmüller, Wilhelm H .: D ie Naturrechtslehre des fohannes von Rupella und des 
A lexander von Haies in der Summa fra tr is  A lexa n d ri I I I ,  2  q. 26 -29 , q. 39  (n. 
224-286 , 39 5 -3 9 9 ) und in der neuaufgefundenen Sentenzenglosse des A lexander von 
Haies. In: FS 41 (1959) 310-422. II 10.3.1
Stepun, Fedor: D er Bolschewismus und die christliche E x is te n z■ München, Kösel, 
1959. 298 S. 15.50 DM. I 11.7.2*
Sternberger, Dolf: Gewaltenteilung und parlamentarische Regierung in der Bundes
republik Deutschland. In: PV 1 (1960) 22-37. V 5.4.2.1 
— Begriff des Politischen. Frankfurt a. M., Insel, 1961. 39 S. 5.50 DM. V 2.1*
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Stieglitz, Heinrich : D er soziale A u ftra g  der freien Berufe. Ein Beitrag zur Kultur
soziologie der industriellen Gesellschaft. Beiträge zur Soziologie und Sozial
philosophie 8. Köln, Kiepenheuer & Witsch, 1960. 340 S. 14.80 DM. III 12.2.2* 
Stockhammer, Morris: Reine Rechtsphilosophie. Eine Platon-Studie. In: ARSP 
47 (1961) 333-354. II 1
Stone, Julius: Regal Education and Public Responsibility. Report and Analysis 
of the Conference on the Education of Lawyers for Their Public Responsibi
lities 1956. Columbus/Ohio, Association of American Law Schools, 1959. XIII, 
430 p. II 8.2
Stoyanovitch, K. : L a  réalité du D ro it international -  The Reality o f  International 
Law . In: JDI 86 (1959) 32-99. II 6.6
— L a  Règle de droit dans la doctrine m arxiste et néo-marxiste. In: La Théologie 
chrétienne et le droit, 1960, 187-207. II 5.1
Stratenwerth, Günter: Naturrecht. In: HwSw VII 546-551. II 10.3.2 
Strauch, Dieter: Recht, Gesetz und S taa t bei Friedrich C arl von Savigny. Schriften 
zur Rechtslehre und Politik 23. Bonn, Bouvier, 1960. 197 S. 19.50 DM. 
[Bibliographia 188-197]. II 1, V 1*
Strauss, Leo: W hat is Political Philosophy? and other studies. Glencoe/Ill., 
Free Press, 1959. 315 p. 6 $. V 3.4.1*
Strawson, P. F. : Social M orality and Individual Ideal. In: Phil 36 (1961) 1-17.1 3 
Stree, Walter: Deliktsfolgen und Grundgesetz■ Zur Verfassungsmäßigkeit der 
Strafen und sonstigen strafrechtlichen Maßnahmen. Tübingen, Mohr, 1960. 
XII, 255 S. 26.80 DM. II 7.1*
Strzelewicz, Willy: Z u m  Autoritätsproblem in der modernen Soziologie. In: KZS 
11 (1959) 198-222. I 8
Stucki, Lorenz : Gebändigte M acht -  gezügelte Freiheit. Ein Leitfaden durch die 
Demokratie. Bremen, Schünemann, 1960. 314 S. 14.80 DM. V 5.5.7.1* 
Stumpf, Samuel Enoch: Contribution de la théologie à la philosophie du droit. La 
définition et l’interprétation du droit. In : La Théologie chrétienne et le droit, 
1960, 1-26. [a] II 3
—• L ’Élém ent nouveau dans la philosophie américaine du droit. In: La Théologie 
chrétienne et le droit, 1960, 177-185. [b] II 1
Sturzo, Luigi: Politique et morale. Étude de Don Sturzo. In: DocC 21, 1322 
(1960) 237-250. V 4.2
Suranyi-Unger, Theo: Scope and Problems o f  Economie Philosophy. In: ZStW 116 
(1960) 385—401. IV 1.7
Süsterhenn, Adolf: Menschenrechte. In: HwSw VII 303-308. II 6.2.2 
Sutton, Francis X.: Representation and the N ature  o f  Political Systems. In: 
CSSH 2 (1959/60) 1-10. V 2.1
Suy, Eric: Sur la définition du droit des gens. In: RGDIP 64 (1960) 762-770. 
II 6.6
Svarez, Carl Gottlieb: Vorträge über Recht und Staat. Hrsg. v. Hermann Con
rad u. Gerd Kleinheyer. Wissenschaftliche Abhandlungen der Arbeitsgemein
schaft für Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen 10. Köln • Opladen, 
Westdeutscher Verlag, 1960. XXX, 672 S. 44.- DM. V 1*
Sweeney, Joseph M. : L ’exposition du droit p a r  le juge, source d ’un malentendu sur 
le droit des É ta ts-U nis et le droit français. In: RIDC 12 (1960) 685-699. II 4.5
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Syndicalisme et organisation professionnelle. Semaines sociales du Canada, 
XXXVIIe session (Trois-Rivières 1960). Montréal, Bellarmin, 1960. 240 p. 
IV 10.2.3
Tabbah, Bichara: D e la personne humaine à la communauté humaine. Paris, Librairie 
Générale de Droit et de Jurisprudence, 1959. 269 p. 20 NF. V 5.1* 
Tammelo, Ilmar: On the Logical Openness o f  Legal Orders. A Modal Analysis of 
Law with Special Reference to the Logical Status of ‘Non Liquet’ in Inter
national Law. In: AJCL 8 (1959) 187-203. II 2.4.1
Tamosaitis, Anicetus, SJ : Church and State in M aritain’s Thought. Chicago, 
2345 West 56th Street, 1959. 123 p. 1.25 $. V 6.1.8
Tanaka, Kotaro: The Rule o f  Law  and Judgment. Tokyo, Yukikaku, 1960. 
694 p. 1600 Y. II 4.5
Taucher, Wilhelm: D ie  Beziehungen zwischen Wirtschaftstheorie und Wirtschafts
po litik . In: Naturordnung... 5)8-606. IV 1.1, IV 10.3 
Taylor, D. Clarke: v. The Population Explosion.
Taylor, Overton H. : A  History o f Economic Thought. Social Ideals and Economic 
Theories from Quesnay to K:ynes. Economics Handbook Series. London, 
McGraw-Hill, 1960. 550 p. 60:. [a] IV 1.2
— The Classical Liberalism, M arxism , and the Twentieth Century. Cambridge/ 
Mass., Harvard University Press, 1960. VIII, 122 p. 3.50 $. [b] I 11.7.2,1 11.9 
Teinonen, Seppo A.: Z u r  Problematik der ökumenischen A rb e it in der inter
nationalen P olitik . In: ZEE (1961) 203-211. I 10.3
Templier, Joseph -  Cheveigué, Michel de -  Toulat, Pierre: E ssor technique 
et vie chrétienne. Introduction de Charles Barbier. Coll. Mon Village. Paris, 
Éditions ouvrières, 1960. 199 p. 5.40 NF. I 10.2*
Teutenberg, Hans J.: Kirche und Betriebsverfassung. In: ZEE (1960) 27-45.
IV 1.9
Theimer, Walter: D er M arxism us. Lehre, Wirkung, Kritik. Dalp-Taschen- 
bücher 328. Bern, Francke, »I960. 168 S. 2.80 s.Fr. I 11.7.2 
La Théologie chrétienne et le droit. Archives de philosophie du droit 5. 
Paris, Sirey, 1960. II, 248 p. 20 NF. II 2.4.1*
Thiéfry, Marc, SJ: Réflexions sur notre législation fam iliale récente. In: NRT 81 
(1959) 282-287. III 4
Thiemeyer, Theo: Gewerkschaften und Vermögensbildung. In: GMK 12 (1961) 
85-96. IV 7.2.1, IV 9.4.3
Thomas, D. O.: Richard Price and E dm und Burke. The duty to participate in 
government. In: Phil 34 (1959) 308-322. V 1
Thomas, John L., SJ: The I-revalence o f  People. In: SO 9 (1959) 119-127. 
[a] III 13.6, III 14.2, I 10.2
— Catholicism and Population Control. In: SO 9 (1959) 147-157. [b] III 13.6, 
III 14.2,1 10.2
— The Sociological Implications o f Catholic Thought. In: ACSR 22 (1961) 3-10. 
I 11.2.2, I 4.2.3.2*
Thompson, Kenneth W. : Chr 'stian E thics and the Dilemmas o f Foreign Policy. 
Published for the Lilly Endowment Research Program in Christianity and 
Politics. Durham/N.C., Duke University Press, 1959. IX, 148 p. 3.50 $. V 4.3,
V 6.1.2
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Thul, Ewald J. : D ie  D enkform  der Rechtsdogmatik. In: ARSP 46 (1960) 241-260. 
II 2.1
Tielemans, Henri: Da protection contre l ’abus de puissance économique. In: DASC 
37 (1960) 797-818. IV 10.1
Tillich, Paul: Love, Power, and Justice. Ontological analyses and ethical 
applications. Galaxy Book 38. New York, Oxford University Press, 1960. 
127 p. -.95 $. I 11.2.3,1 8*
— Is t  eine Wissenschaft von den Werten möglich? In: ZEE (1961) 171-176. I 3* 
Timasheff, Nicholas S. -  and others: General Sociology. Milwaukee, Bruce, 
1959. 454 p. 5.50 $. I 4.2.2
— D on Luigi Stur^p’s Contribution to Sociological Theory. In: ACSR 22 (1961) 
11-62. I 4.2.2*
Tinbergen, Jan: V or- und Nachteile einer staatlichen Lohnpolitik. In: HJWG 6 
(1961) 68-73. IV 10.3, IV 12.2
Titmuss, Richard Morris: Essays in the welfare state. New York, Yale Univer
sity Press, 1959. 232 p. 3.50 $. III 13.2
Todesstrafe? Theologische und juristische Argumente. Mit Beiträgen von 
Martin Dorfmüller, Karl Krämer, Walter Künneth, Reinhart Maurach, Ernst 
Wolf. Kirche im Volk 24. Stuttgart, Kreuz, 1960. 88 S. 3.80 DM. II 7.3* 
Tödt, Heinz Eduard: Theologie der Gesellschaft oder theologische S o tfa le th ik? Ein 
kritischer Bericht über Wendlands Versuch einer evangelischen Theologie der 
Gesellschaft. In: ZEE (1961) 211-241. I 11.2.3*
Toleranz, eine Grundforderung geschichtlicher Existenz. Freie Aka
demie e. V., Wissenschaftliche Veröffentlichungen 1. Nürnberg, Freie Aka
demie, 1960. XII, 272 S. 12.-/15.- DM. I 3, II 6.2.2*
Tommasi di Vignano, Alessandro: Rivolugione ed estin^ione di Stato. In: 
RSPI 26 (1959) 210-234. II 6.4, III 13.2*
Touchard, Jean: H istoire des idées politiques. Avec la collaboration de Louis 
Bodin, Georges La vau, Pierre Jeannin, Jean Sirinelli. I: Des origines au 
XVIIIe siècle. II: Du XVIIIe siècle à nos jours. Coll. Thémis. Paris, PUF, 
1959. XII, 382, VI / 383-866, IV p. V 1
Touilleux, P.: Introduction aux systèmes de M a r x  et Hegel. Coll. Pastorale et 
catéchèse. Paris • Tournai • Rome, Desclée, 1960. 8.50 NF. I 11.7.2 
Traité d’Économie politique. Tome I. Publié sous la direction de Louis 
Baudin. Paris, Dalloz, 31960. 1141 p. 58 NF. IV 1.1*
Traité de Sociologie. Publié sous la direction de Georges Gurvitch. Vol. II: 
Problèmes de sociologie politique. Bibliothèque de sociologie contemporaine. 
Paris, PUF, 1960. VIII, 468 p. 20 NF. V 3.3.2,1 4.2.2
Le Travail et l’Homme. Textes des conférences et des entretiens organisés 
par les Rencontres Internationales de Genève 1959. Neuchâtel, La Baconnière, 
1959. 396 p. 25,-Fr.s. IV 4.3
Treves, Renato : Intorno alla no%ione d.ifilosofiapolitica. In: RF 50 (1959) 284—298. 
V 3.4.2
Trillhaas, Wolfgang: E th ik . Berlin, Töpelmann, 1959. 464 S. 26.- DM. 
I 11.2.3*
Truyol y Serra, Antonio: Soberania del estadoy derecho internacional. In: AFD 6 
(1958/59) 49-70. V 7.1
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Tuchtfeldt, Egon: Z u r  Theorie der W irtschaftspolitik. Entwicklungstendenzen 
und Probleme. In: JbS 4/10 (1959) 168-192. IV 1.1
Tucker, Robert W. : The Ju st W ar. A study in contemporary american doctrine. 
Baltimore, Johns Hopkins Press, 1960. 225 p. 4.50 $. V 6.2.1 
Tufari, P., S J: Functional analysis in the sociology o f  religion. In: SocC (1960) 
9-20. I 4.2.3.2
Tussman, Joseph: Obligation and the Body Politic. New York, Oxford Univer
sity Press, 1960. VI, 144 p. 4 $. V 2.1, II 10.3.2
Tuttle, Elizabeth Ann Orman: The Crusade A ga inst C apita l Punishment in 
Great Britain. With a foreword by Edward Glover. The Library of Crimino
logy 4. London, Stevens • Chicago, Quadrangle Books, 1961. 177 p. 30s. 
II 7.3*
Tye, Irvin: Individual, society, and common good. In: DSc 24 (1960) 121-143. I 6 
Ule, Carl Hermann: S u l rapporto fr a  stato amministrativo e stato di diritto. In: 
Jus 10 (1959) 338-372. Ill 13.2
Unión Internacional de Estudios Sociales: Código de M oral Política. Prólogo, 
Traducción e Indices por Ireneo González Moral, SJ. Santander, Sal Terrae, 
1959. 198 p. 1 11.2.2*
Unione Giuristi Cattolici Italiani: X  comegno nationale di studio, 5 -8  dicembre 
1959: L a  libertó di stampa nell’ordinamento giuridico. Roma, Istituto Universi
tario di Magistero „Maria Assunta“, 1959. V 5.2.2
Unkelbach, Helmut: D ie  politische Verantwortung der Wissenschaft in unserer 
Z eit. In: ZP 8 (1961) 98-107. V 3.1*
Utz, Arthur F., OP: Éthique sociale. Avec une bibliographie internationale. 
I: Les principes de la doctrine sociale. Trad, par Étienne Dousse. Paris, 
Éditions universitaires, 1960. 420 p. 44 NF. [a] I 4.4.1 *(I)
— D ie  wertfreie Gesellschaft von heute. In: NO 14 (1960) 161-167. [b] III 2, 
V 4.1*
— D ie  philosophischen Grundlagen der Wirtschafts- und Sozialpolitik. Freiburg/ 
Schweiz, Internationales Institut für Sozialwissenschaft und Politik, 1961. 
39 S. 1.90 s.Fr. [a] IV 7.1, IV 10.3
— L es fondements philosophiques de la politique économique et sociale. Traduit de 
l’allemand par H.-Th. Conus. Fribourg, Valores • Louvain, Nauwelaerts, 1961. 
56 p. 3.80 Fr.s. [b] IV 7.1, IV 10.3
— L es classes moyennes dans l ’économie actuelle. Avec la collaboration de nom
breux spécialistes. Édition française par les soins de H.-Th. Conus et B. von 
Galen. Fribourg, Valores • Louvain, Nauwelaerts, 1961. 246 p. 21 Fr.s. [c] 
IV 9.2 *(I)
—- D ie  Rechtsphilosophie als Soll-Wissenschaft vom Rechtlichen. In: Naturord
nung..., 1961, 373-385. [d] II 2.1
— D ie Gerechtigkeit, der Prüfstein naturrechtlichen Denkens. Zur neuesten Natur
rechtskritik von Hans Kelsen. In: NO 15 (1961) 187-194. [ej II 10.2, II 10.3.3
— É tica  Social. Tomo primero: Principios de la Doctrina social. Versión 
española de Carlos Latorre Marín. Biblioteca Herder, Sección de Sociología 
44. Barcelona, Herder, 1961. 551 p. 185/220 ptas. [f] I 4.4.1
Utz, Arthur F., OP -  Groner, Joseph F., OP: A u fb a u  und E ntfaltung des 
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RevCS 3 (1959) 283-306. V 5.4.2.1
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4., neu herausgegebene Auflage, besorgt von Johannes Winckelmann, 1956, 
1-30. Tübingen, Mohr, 1960. 45 S. 3.20 DM. [b] I 4.2.2
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Festschrift für Alfred Verdross. Wien, Springer, 1960. 307-319. II 6.6, V 7.1 
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— Eigentum  fü r  alle? Eigentum und Gesellschaftsordnung im Lichte der 
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Wijesekera, O. H. de A.: The Concept o f  Peace as the Central N otion  o f  Buddhist 
Social Philosophy. In: ARSP 46 (1960) 493-501. I 6
Wild, J ohn: H um an Freedom and Social Order. An Essay in Christian Philosophy. 
Durham/N.C., Duke University Press, 1959. XI, 250 p. 5$. I 11.2.3*
— Plato and N a tu ra l Law . An Answer to Hans Kelsen. In: OeZR 11 (1960/61) 
177-200. II 10.3.1
Wildmann, Georg: Personalismus, Solidarismus und Gesellschaft. Der ethische 
und ontologische Grundcharakter der Gesellschaftslehre der Kirche. Wien, 
Herder, 1961. 240 S. 99.- S., 16.50 DM. I 11.2.2*
Willgerodt, Hans: Z um  Problem der unbestrittenen Wahrheiten in der N ational
ökonomie. In: Ordo XII (1960.1961) 59-76. IV 1.1*
Wilson, Francis G .: The A natom y o f Conservatives. In: Eth 70 (1959/60) 265-281. 
V 9.2*
Wingen, Max: Über A r t  und Möglichkeit einer Familienpolitik in der Sicht der 
katholischen Soziallehre, unter besonderer Berücksichtigung der Familienlohn
konzeption. In: NO 14 (1960) 271-283, 350-358. III 16.3.3.5*
— D ie  wirtschaftliche Eigenverantwortung in der Familienpolitik. In: NO 15 
(1961) 175-186, 259-268. III 16.3.3.5
Winkler, Günther: Z um  Verwaltungsbegriff. Die Problematik eines positiv 
formulierten dreifachen Verwaltungsbegriffes. In: OeZR N.F. 9 (1958/59) 
66-86. V 5.4.2.3.3
Winninger, Paul: Pfarrgemeinde und Großstadt. Die Ausdehnung der Pfarreien 
und die Gegensätze des Apostolats in den Städten. Dienst am Heil 7. Colmar ■ 
Freiburg, Alsatia, 1960. 174 S. 14.80 DM. I 4.2.3.2*
Winterfeld, Achim von: D ie  Richter und der Rechtsstaat. Zur Situation der 
deutschen Justiz. In: WoW 15 (1960) 19-27. II 4.5
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DIE PRINZIPIEN DER GESELLSCHAFTSLEHRE 
LES PRINCIPES DE LA DOCTRINE SOCIALE 

THE PRINCIPLES OF SOCIAL DOCTRINE 
LOS PRINCIPIOS DE LA DOCTRINA SOCIAL

I .

1. Geschichte der Wissenschaften vom Sozialen

Bogardus, Emory S.: The Development of Social Thought.

Der Verf. bietet hier eine geschichtliche Einführung in die Soziallehren, an
gefangen von Plato bis zur Gegenwart. Daß das Buch schon die vierte Auflage 
erlebt hat, beweist seine Verbreitung, aber nicht seine Güte. Der Autor be
schreibt nicht nur, wie er angibt, sondern liefert zugleich ziemlich groteske 
Urteile, so z. B., daß M althus weiser gewesen sei als Plato und Aristoteles, daß 
die Geburtenkontrolle ein brauchbares Verteidigungsmittel gegen brutale 
Ehemänner sei, daß Chinas und Japans soziales Denken auf dem Stand ver
harrt sei, auf welchem es sich vor dem zweiten Weltkrieg befunden hätte.

Gentile, Giovanni: Genesis and Structure of Society. Translated by H. S. 
Harris.
Das posthume Werk, das hier in englischer Übersetzung geboten wird, trägt 
im Original den Titel: Genesi e struttura della societä (1946). Dem Text 
Gentiles geht eine instruktive Einführung voraus (1-52) sowie eine sorgfältig 
gearbeitete Bibliographie der in englisch veröffentlichten Schriften des italieni
schen Neuhegelianers wie auch von Büchern und Artikeln über ihn in eng
lischer Sprache (53-63). Das hier vorliegende Werk enthält allgemeine sozial
philosophische, rechtsphilosophische und staatsphilosophische Gedanken.

Harris, H. S.: The Social Philosophy of Giovanni Gentile.
Der Faschist Gentile ist naturgemäß in der literarischen Behandlung gegenüber 
Croce zurückgetreten. Das vorliegende Buch darf wohl ohne Übertreibung als 
die umfassendste und gründlichste Darstellung der Sozialphilosophie Gentiles 
bezeichnet werden. Am Schluß des Werkes befindet sich eine chronologisch 
geordnete Zusammenstellung der Schriften Gentiles.

Havard, William C.: Henry Sidgwick and Tater Utilitarian Political 
Philosophy.
Von einem Kenner wird hier die allgemeine und die Sozialethik des utilitaristi
schen Philosophen Henry Sidgwick sowie seine Einstellung zum englischen 
Wirtschaftsliberalismus und seine politisch-konservative Orientierung dar
gestellt. Das Buch enthält eine umfangreiche einschlägige Bibliographie. 13

13 Utz, Grundsatzfragen II
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Stark, Werner: Social Theory and Christian Thought.
Der Verf. geht den christlichen Gedanken in den verschiedenen Sozialtheorien 
nach. Hierbei bespricht er auch Autoren, von denen man sonst keinen Kontakt 
mit sozialen Problemen vermutet. So behandelt er z. B. eingehend Pascal. 
Im großen und ganzen ist das Buch rein kompilatorisch.

2. Definition, Wesen des Sozialen und der Gesellschaft 

Agassi, Joseph: MethodologicalIndividualism. BJS

Der beachtenswerte Artikel behandelt die Frage nach der Wirklichkeit der 
Gesellschaft oder Gemeinschaft und unterscheidet: die Ganzheitslehre, d. h. 
die Auffassung von der Gesellschaft als eines überindividuellen Ganzen, den 
psychologischen Individualismus, gemäß welchem die Gesellschaft nur die 
Summe aller interindividuellen Handlungen ist, und den institutionalistischen 
Individualismus, der die Gesellschaft als ein vereinfachtes Mittel für die 
Koordination ansieht. Der Verf. selbst erklärt, daß vom Gesichtspunkt der 
Handlung, also von der kausalen Ordnung her, immer die Individuen im 
Vordergrund stehen, daß darum die individualistisch-psychologische Auf
fassung einen Wahrheitskern besitze, daß aber anderseits die Ziele der Zwischen
menschlichen Handlungen, welche die einzelnen Individuen setzen, nicht nur 
individueller Natur seien. Er hätte auch sagen können, daß man die Gesell
schaft in der Ethik sehen müsse, nicht nur in der Ontologie oder Psychologie.

Friedrich, Carl J. -  ed .: Community.

Eine Sammlung von Beiträgen zum zweiten Treffen der amerikanischen Ge
sellschaft für Staats- und Rechtsphilosophie (1957), ergänzt durch weitere zum 
Thema gehörende Artikel. Das inhaltsreiche Buch verdient die Beachtung 
sowohl des Soziologen wie auch des Rechtsphilosophen. Gegenstand des 
instruktiven Werkes ist das Wesen der Gemeinschaft oder Gesellschaft. C arl
J . Friedrich (3-24) gibt einen kurzen Überblick über die Geschichte des Be
griffes Gesellschaft von der Antike bis heute. Huntington Cairns (25-37) ver
gleicht die Begriffe Gesellschaft und Recht unter besonderer Berücksichtigung 
der griechischen Konzeption, gemäß welcher das Gesellschaftliche zugleich 
auch etwas Rechtliches ist und umgekehrt. Im Koreferat hierzu versucht 
Stuart M . Brown (38-49), Hobhes und A u stin  gegen die Angriffe von Cairns 
zu verteidigen. W illiam  Y . E llio tt (50-64) unterstützt dagegen die Position 
Cairns’, indem auch er, ausgehend von einem sittlichen Begriff der Gesellschaft, 
die Ethik als die vornehmliche Legitimierung für Gesetz und Gesetzesauslegung 
hervorkehrt. Margaret Spahr (65-79) untersucht den Einfluß des höchsten 
amerikanischen Gerichtshofes auf die Gesellschaftsformung. Sie kommt hier
bei besonders auf die Rassenfrage zu sprechen. D ante L .  Germino (80-98) 
betont in seinem anthropologisch orientierten, vom thomistischen Standpunkt 
aus geschriebenen Beitrag die Notwendigkeit der Theologie für das Verständ
nis des Menschen und der Gesellschaft. Jacob Taubes (101-113) befaßt sich mit 
den nach-apokalyptischen Vorstellungen der Gesellschaft und deren Einfluß 
auf das gesellschaftliche Leben. George E .  Gordon Catlin (114-134) bespricht 
die Unterscheidung zwischen Gemeinschaft und Gesellschaft. Benjamin Nelson
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(135-151) untersucht die unrealistischen Gesellschaftsvorstellungen (z. B. die 
Idee vom tausendjährigen Reich) in ihrer destruktiven Tendenz. Talcott Parsons 
(152-179) analysiert die Strukturelemente der Gemeinschaft, ausgehend von 
der biologischen Analogie des Organismus, und der diese bestimmenden Um
welt. Thomas A .  Corran (180-187) macht in seinem Koreferat zum Thema 
Parsons’ einige kritische Bemerkungen, besonders bzgl. der territorialen Ge
bundenheit des Gemeinschafts- und Rechtsbewußtseins. Warren Roberts 
(188-215) behandelt die Elemente, die eine stärkere Kohäsion auf internatio
naler Ebene herbeizuführen imstande sind, im Gegensatz zur nationalen 
Einheit, die durch eine Autorität zusammengehalten wird. H erbert W . Schneider 
(216-224) nimmt das von Roberts behandelte Thema auf, indem er davor warnt, 
dem Recht eine zu große Kraft zuzuerkennen, da es im Grunde auf den echten 
Gemeinschaftssinn ankomme. Wolfgang H . Kraus (225-255) erklärt in seinem 
Artikel über die demokratische Gesellschaft und die Publizität, daß die Reali
sierung einer völligen Publizität nur in einer universalen, nicht aber in einer 
nationalen Gemeinschaft denkbar sei, aus dem begreiflichen Grunde, weil die 
einzelne Nation durch völlige Publizität sich gegenüber andern Nationen 
schwächen würde. Ton L .  Füller (256-268) präzisiert das vorangegangene 
Thema mit dem Hinweis, daß die Geheimhaltung nicht einfach ad hoc dem 
guten Willen der Politiker überlassen werden dürfte, sondern sich in sozial 
geordneten Bahnen bewegen müsse. John L add  (269-293) bietet eine abschlie
ßende Betrachtung über den Begriff der Gemeinschaft im Sinne einer korrekten 
Nominaldefinition.

Haworth, Lawrence: Do Organî ations Act? Eth
Der Artikel behandelt die Frage, ob die Gesellschaft als solche eine eigene 
Handlung setze oder ob es nur die Summe der individuellen Handlungen sei, 
die man als Gesellschaftshandlung bezeichnet. Der Verf. vertritt die Auf
fassung, daß es eine echte gesellschaftliche Handlung gebe. Die Erklärung 
hierfür findet er im Begriff der Funktion der Einzelhandlung im Ganzen. 
Allerdings unterscheidet er den Begriff der Verantwortung nicht weiter, so 
daß damit das eigentliche Problem der Kollektivschuld noch nicht angerührt 
ist (vgl. die Ausführungen über die Kollektivschuld in: A .  F . U tz , Sozial
ethik, Bd. I, 265 ff.).

Lissarrague, Salvador: La comunidad. RIS
Der gut dokumentierte Artikel beschäftigt sich vom soziologischen (jedoch 
zugleich auch vom philosophischen) Standpunkt aus mit der Unterscheidung 
zwischen Gemeinschaft und Gesellschaft. Der Verf. erkennt eine noch tiefere 
soziale Wirklichkeit als die der Gemeinschaft. So ist es in der Familie nicht nur 
die gegenseitige Kohäsion, sondern die gegenseitige Durchdringung, welche 
dieser Gemeinschaft das Gepräge gibt. Der Verf. braucht hierfür den Ausdruck 
„comunión“ .

Messner, Johannes: E l Bien común, fin y  tarea de la Sociedad. Traducción 
de Viktor Antolin, revisada por Antonio de Luna.
Eine spanische Übersetzung des zweiten Teiles (Die Natur der Gesellschaft: 
Sozialphilosophie) von: Das Naturrecht. Der Übersetzung lag noch die alte 
Auflage von 1950 zugrunde.

13*
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3. Begründung der Sozialethik als Wissenschaft -  
Das Fundament der sozialethischen Normen

Braybrooke, David: The Ethical Control of Politics. Eth
Eine kritische Besprechung des Buches von A rn o ld  Brecht „Political Theory“ 
(1959).

Ginsberg, Morris: The Enforcement of Morals. BJS
Der Verf. behandelt das Problem, inwieweit man sittliche Normen unter recht
liche Sanktion stellen kann (er spricht im besonderen von der Homosexualität 
und der Prostitution). Bezüglich der demokratischen Welt des Westens vertritt 
er seine bereits bekannte soziologische Ethik.

Jahrbuch des Instituts für Christliche Sozialwissenschaften der
Westfälischen Wilhelms-Universität Münster. Hrsg. v. Joseph Höffner.
1. Band.
Unter den verschiedenen soziologischen Artikeln, die mehr lokales Interesse 
haben, müssen im Sinne der Grundsatzfragen zwei Beiträge hervorgehoben 
werden: Jos. Höffner, Versuch einer Ortsbestimmung der christlichen Gesell
schaftslehre (9-18) und W . Dreier, Der Weg zur normativen Sozialwissen- 
schaft (19-30). Im erstgenannten Beitrag findet sich eine bemerkenswerte 
Anregung zur Systematisierung der Sozialwissenschaften. Bezüglich der Sozial
theologie als eigener Wissenschaft findet man hier einige literarische Hinweise 
(16). Eine endgültige Lösung dieses Problems steht, wie der Verf. mit Recht 
betont, noch aus (vgl. hierzu: A .  F . Ut%, Sozialethik, Bd. I, Kap. 3).

Kruse, Fr. Vinding: Erkenntnis und Wertung.
Das Grundproblem von Ethik und Rechtsphilosophie besteht nach K . in der 
Frage, ob ethische Werte und Rechtsprinzipien wissenschaftlich begründet 
werden können (1. Abschnitt). Diese Fragestellung macht eine ausgedehnte 
Behandlung der wissenschaftlichen Erkenntnis überhaupt notwendig (2. Ab
schnitt). Anschließend bespricht K . dann (3. Abschnitt) die ethischen, ästhe
tischen und religiösen Wertungen. Bezüglich der Allgemeinbegriffe sagt er, 
daß sie Erfahrungen seien und die Wirklichkeit wiedergeben, indem sie zu
sammenfassende Ausdrücke bisher beobachteter Gleichheiten und Verschie
denheiten darstellen (282). Von der individuellen Ethik wird gesagt, sie sei 
zunächst eine seelische Gesundheitslehre, eine seelische Heilkunde, die deshalb 
mit der Medizin in der engeren Bedeutung des Begriffes Zusammenarbeiten 
und ihre Erfahrungen verwerten müsse. Die Sozialphilosophie beruht nach
K . auf dem Begriff der Gerechtigkeit, die sich in vier Prinzipien aussprechen 
lasse (424): 1. Einander nicht ohne höheren Grund schädigen, im Notfälle 
einander helfen, 2. jene soziale Integration verwirklichen, welche dem Charak
ter und den Fähigkeiten des einzelnen Menschen entspreche, 3. die Entloh
nung der Arbeit in jener Weise verwirklichen, wie sie von der Gesamtheit der 
Gesellschaft als die richtige angesehen werden müsse, 4. den Beitrag eines 
jeden einzelnen Menschen zu jenen Veranstaltungen der Gemeinschaft ver
langen, die zur Abwehr gemeinsamer Gefahren und zum Nutzen aller getroffen 
werden. Das Eigentumsrecht wird in erster Linie als Belohnung der Gesell
schaft für einen Arbeitseinsatz aufgefaßt.
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L0gstrup, Knud E .: Die ethische Forderung.

Der Verf. versucht, den neutestamentlichen Begriff der Nächstenliebe als 
ethischen Grundsatz von der menschlichen Vernunft her darzutun, wobei er 
von dem Gedanken ausgeht, daß wir auf Gedeih und Verderb einander ver
bunden sind. Er legt großes Gewicht auf die rein rationale Bewandtnis der 
sozialen Normen. Mit R u d o lf Bultmann und Friedrich Gogarten erklärt er, daß 
die Ordnung unseres Lebens im Bürgerlichen und Politischen kein religiöses, 
sondern ein säkulares Anliegen ist. Das säkulare Denken äußert sich in der 
Ablehnung jeder christlichen Philosophie, d. h. einer Philosophie, die in 
ihrem natürlichen Denken vom Übernatürlichen her geleitet sein könnte. Von 
der römisch-katholischen Kirche sagt der Autor: „Sie besitzt . . . eine voll 
ausgebildete christliche Philosophie, mit der sie jede Säkularisierungstendenz 
bekämpfen kann. Meines Erachtens ist die Stellung zur Säkularisierung das, 
worin sich heute in erster Linie der Unterschied zwischen Katholizismus und 
Protestantismus zeigt“ (122, Anm.). Daraus erklärt sich die Einstellung des 
Verf. zu der sog. „christlichen“ Politik. Auch die Politik ist ein säkulares 
Ding und aus diesem Grunde jede „christliche Partei“ als Unding abzulehnen: 
„Die einzigen politischen Parteien, bei denen der Christ daher aus rein christ
lichen Gründen nicht Mitglied sein kann, sind die sogenannten christlich
politischen Parteien“ (123, Anm.). Der Verf. sieht die Teilnahme eines Christen 
an einer christlich-politischen Partei einzig in dem Falle als angezeigt, wo die 
betreffende Partei das rein politische Programm des Christen verteidigt. Dem 
Christen ist aber dann die Pflicht auferlegt, gegen die christliche Bezeichnung 
der Partei unablässig zu protestieren und so der „Vermischung von Politik 
und Christentum“ entgegenzuarbeiten (123, Anm.). Bezüglich der vom säku
laren Denken aufgestellten sozialen Normen vertritt unser Autor eine sozio
logisch orientierte Richtung, gemäß welcher die sozialen Normen sich in 
stetem Wandel befinden (vgl. bes. 69 ff.).

Maritain, Jacques: La Philosophie morale.

Das ausgereifte Werk ist Darstellung und Kritik der Moralsysteme vom Stand
punkt eines Thomisten aus. Unter dem Titel „Die Abenteuer der Vernunft“ 
werden behandelt: Sokrates, Plato, Aristoteles, Stoa und Epikureismus, Christ
liche Moralphilosophie, die kantische Moral, unter der Überschrift „Die 
großen Illusionen“ : Hegel, M a rx , der Positivismus von Auguste Comte. Der 
dritte Teil „Die Krise der Neuorientierung der Moralphilosophie“ behandelt 
Kierkegaard, den Existenzialismus, John Dewey, Bergson.

Maslow, Abraham H. -  ed.: New Knowledge in Human Values. Foreword 
by Pitirim A. Sorokin.

Das Buch enthält fünfzehn von verschiedenen Autoren verfaßte Artikel über 
das Problem der Werte. Von der naturwissenschaftlichen und formalistischen 
Auffassung bis zur phänomenologischen Wertlehre bewegen sich die Mei
nungen, so daß man nur bestätigen kann, was P itirim  A .  Sorokin in seinem 
ebenfalls im Zeichen der Krise stehenden Beitrag sagt, die heutige Gesellschaft 
stände in einer Krise der Werterfassung.
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Price, Russell: Holistic and Piecemeal Social Engineering. PolS
Der Artikel beschäftigt sich mit der von K a rl R . Popper (The Open Society 
and Its Enemies, London 1945,21952, und The Poverty of Historicism, London 
1957) gemachten Unterscheidung der Gesellschaftslenkung in eine von einem 
Ideal geleitete und eine einer festen ganzheitlichen Zielsetzung entbehrende 
Gesellschaftslenkung. Die erste nannte Popper auch „utopische“, die zweite 
„friedliche“ Gesellschaftslenkung. Der Verf. unseres Artikels ist der Auf
fassung, daß es eine „friedliche“ , d. h. sich an die Gegebenheiten anpassende 
Gesellschaftslenkung gebe, die sich gut mit einer ganzheitlichen Zielsetzung 
verbinden ließe, was übrigens auch Popper zuzugeben scheint.

Schüssler, Hermann: Das Verhältnis von Norm und Situation als Problem 
in der gegenwärtigen theologischen Ethik. ZEE
Das Problem der Situationsethik ist nicht nur für die Individualethik, sondern 
auch und besonders für die Sozialethik von Bedeutung. Nach kurzer Be
sprechung des katholischen Standpunktes gibt Sch. einen instruktiven Über
blick über das Verhältnis von Norm und Situation in der Sicht der evange
lischen Ethik.

Tillich, Paul: Ist eine Wissenschaft von den Werten möglich? ZEE
Die Erkenntnis der Werte ist nach T. identisch mit der Erkenntnis des eigenen 
essentiellen Seins. Sie vollzieht sich durch Intuition und durch Erfahrung. 
Intuitiv sieht der Mensch den Gegensatz zwischen dem, was er essentiell, und 
dem, was er wirklich ist. Die intuitive Seite der Erkenntnis der Werte ein
schließlich der „Stimme des Gewissens“ sei Irrtümern ausgesetzt und müsse 
der ständigen Kritik der Erfahrung unterworfen werden. Erfahrung sei aber 
nicht nur als individuelle, sondern auch als Erfahrung der Menschheit, wie 
sie sich in den ethischen Traditionen verkörpere, aufzufassen.

Toleranz, eine Grundforderung geschichtlicher Existenz.
Der Begriff der Toleranz wird hier im weitesten Sinne verstanden, nicht nur 
als Duldung der religiösen Überzeugung des Mitmenschen, sondern allgemein 
als sozialethisches Grundgesetz der Lebensentfaltung innerhalb der Gesell
schaft. Von verschiedenem Gesichtspunkt aus wird das Problem in acht Bei
trägen angegangen: Toleranz als wesentlicher Faktor menschlicher Existenz 
( H .  G runsky), Toleranz und Freiheit ( H .  Schlöttermann), die Toleranz als 
philosophisches Problem ( E .  K eller), Wesen, Wurzeln und Reichweite echter 
religiöser Toleranz (J . W . H a u er), Toleranz und Erziehung zur Toleranz 
(F . Berger), Wissenschaft und Toleranz ( E .  H ennig), Toleranz, Tendenz und 
Wahrheitsstreben in der Wissenschaft ( L .  Stengel v. R u tko w sk i), Situations
schilderung der Toleranzfrage heute unter dem Titel „Betrachtungen und 
Erlebnisse“ ( A .  H euer).

Ward, Leo R. -  ed.: Ethics and the Social Sciences.
Das Buch enthält wertvolle Beiträge über das Wertproblem in den Sozial
wissenschaften. Francis G . Wilson gibt einen Einblick in den aktuellen Stand 
der Frage. Kenneth E .  Boulding faßt den Inhalt seines Werkes: The Image,
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Knowledge in Life and Society (University of Michigan Press 1956) zusam
men. Christopher Dawson behandelt das Thema „Kultur und Ethik“ . D avid  
Bildney geht der Frage der absoluten Kulturwerte nach. Er legt hierbei das 
Gewicht auf die empirische (offenbar =  „wissenschaftliche“) Erfassung der 
verschiedenen Kulturen. Aus dieser empirischen Betrachtung gewinnt er 
einerseits die Einsicht in die Vielheit von Kulturwertungen, anderseits in die 
Tatsache, daß der Fortschritt der Kultur auf der unabweisbaren Annahme von 
absoluten Werten beruht. Da man sich den absoluten Werten nur im langsamen 
Prozeß nähere, sie jedoch niemals erreiche, ergebe sich die Forderung weit
möglichster Toleranz. Dagegen hebt H erbert Johnston den metaphysisch, d. h. 
philosophisch wissenschaftlichen Charakter der Ethik hervor und erklärt, 
daß die empirischen Sozialwissenschaften einzig und allein die Tatsachen 
betrachten, in keiner Weise aber ein „Soll“ aufzustellen hätten. Der Sozial
wissenschaftler könne höchstens hypothetisch bestimmen, welche Konse
quenzen sich in der sozialen Welt aus der Aufstellung von bestimmten Ge
meinschaftswerten ergeben. Es obliege dem Ethiker, unter Benützung dieser 
Tatsachenerkenntnisse das sozialethische Soll zu bestimmen. James R . Brown 
unterstreicht die Unabweisbarkeit konfessionell gebundenen politischen Den
kens und untersucht die wirksamen Möglichkeiten, in einer konfessionell 
vielgestaltigen Gesellschaft gemeinsame politische Zielsetzungen aufzustellen. 
Der Artikel enthält gute bibliographische Hinweise für das Weiterstudium. 
Zum Buch als Ganzem ist zu sagen: wenngleich die Autoren z. T. von sehr 
verschiedenen philosophischen und weltanschaulichen Standpunkten aus
gehen, so bemüht sich doch jeder, das Absolute der ethischen Werte zu retten 
und eine tragbare Basis für eine gemeinsame, d. h. soziale Ethik zu finden.

Weigand, G ünter: Die Berechtigung sittlicher Werturteile in den So^ial- 
wissenschaften.

Der Autor, der sich im besonderen mit M a x  Weber auseinandersetzt, sieht 
das Erkennen in der Person verwurzelt und darum zugleich mit der persön
lichen Verantwortung verkettet. Aus diesem Grunde wird Seinserkenntnis 
nicht nur Werterkenntnis, sondern dort, wo es um zu gestaltende Wirklichkeit 
geht, zugleich auch sittliche Forderung. Dies gelte noch mehr von dem Objekt 
der Sozialwissenschaften, zu welchem der Mensch grundsätzlich im Verhältnis 
der Verantwortung stehe. Die wertfreie Sozialwissenschaft wird als ein non- 
sens angesehen. Bei aller Verankerung des Erkennens in der Totalität der 
Persönlichkeit wird man sich aber doch fragen müssen, ob die von der Philo- 
sophia perennis in glücklicher Weise vorgenommene Unterscheidung zwischen 
theoretischer und praktischer Erkenntnis hier nicht völlig außer Kurs gesetzt 
und so zuletzt die positive Wissenschaft zum Spielball weltanschaulicher 
Auseinandersetzung gemacht wird. Der Verf. unterstreicht zwar den Nutzen 
des „Wettkampfes der Überzeugungskraft der Argumente“ (15), diese Über
zeugungskraft kann aber doch nur überzeugend sein, wenn sie die Kraft der 
ratio abstracta ist, die selbst zunächst keine wertende Erkenntnis sein kann. 
Werterkenntnis und Glauben fließen bei unserem Autor mehr oder weniger 
ineinander über. Glauben wird begriffen als „unter Einsatz aller Kräfte der 
Person, geleitet von der Vernunft, das Unwißbare, für welches eine glaub
würdige Offenbarung vorliegt, für so wahr erachten wie exakt-wissenschaft
lich Bewiesenes, ja womöglich in noch höherem Gewißheitsgrad“ (15).
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4.1 Allgemeine sozialwissenschaftliche Veröffentlichungen

Kröll, Michael: Gesellschaft und Staat.

Das umfangreiche Buch beschreibt nahezu sämtliche Bereiche des sozialen 
Lebens: Gesellschaft, Staat, Rechtsordnung, Volkswirtschaft, Volkswohlfahrt, 
Kultur, und versucht auch eine philosophische Grundlegung der Probleme, 
so vor allem im ersten Teil über die Gesellschaft und im letzten über die Kultur. 
Bei einer solch summarischen Darstellung können natürlich leicht Ungenauig
keiten und Verzerrungen unterlaufen, so etwa dort, wo der Verf., nachdem er 
erklärt hat, daß das institutionelle Christentum nicht die völlige Selbst
entäußerung der Persönlichkeit, es sei denn im Rahmen einer freiwilligen 
Ordensgemeinschaft, verlange, weiter sagt, Thomas von A q u in  habe das Privat
eigentum als „naturrechtliche, somit als göttliche Einrichtung“ angesehen. 
So einfach liegen die Dinge bei Thomas doch nicht.

Kuhn, Ferdinand -  Ibach, Helmut -  Hrsg.: Deutsche Bürgerkunde.

Dieses Schulbuch der Bürgerkunde wird deswegen hier genannt, weil es in 
geradezu vorbildlicher Weise alle sozialen, wirtschaftlichen und politischen 
Fragen (natürlich stets in Beziehung zur Deutschen Bundesrepublik) behan
delt. Die einzelnen Traktate sind von Fachleuten verfaßt. Hervorzuheben ist, 
daß man sich nicht scheut, zur christlichen Grundhaltung zu stehen.

4.2.1 Allgemeine sozialwissenschaftliche Veröffentlichungen

Feuer, Lewis S.: A  Neo-Marxist Conception of Social Science. Eth
Eine Besprechung des Buches „The Sociological Imagination“ (New York 
1959) von C . W right M ills, der die amerikanischen Sozialwissenschaftler an
klagt, sie betrieben die Sozialwissenschaft im Sinne der amerikanischen kapi
talistischen Bürokratie.

Schelsky, Helmut: Ortsbestimmung der deutschen Soziologie.

Die Schrift bietet nicht nur einen wertvollen Überblick über die Soziologie 
in Deutschland, sondern gibt zugleich eine Stellungnahme des Autors zur 
Abgrenzung der Soziologie gegenüber anderen Wissenschaften, vor allem 
gegenüber der Philosophie, aus welcher heraus die Soziologie entstanden ist, 
wenn man einmal von der anderen Quelle, der Wirtschaftswissenschaft, ab
sieht. Der Autor vertritt in seiner Diskussion mit R . König eine „Theorie der 
Gesellschaft“ im Sinne einer „kritischen Theorie des Sozialen“ . Diese ver
steht er als „transzendentale Kategorie der Gesellschaft“ . Sie hat Sinn und 
Grenzen des Sozialen und des soziologischen Denkens zu bestimmen (96). 
Wir stehen hier unzweifelhaft auf dem Boden der eigentlichen Philosophie. 
Die Philosophie ist keineswegs eine erfahrungsfreie Wissenschaft, wovon die 
Phänomenologie, die doch ohne Zweifel eine Philosophie ist, Zeugnis gibt. 
Diese Methode ist übrigens nicht so neu, sie findet sich bereits im Mittelalter, 
von dem unser Verf. meint, es sei sozusagen einzig und allein von religiösen
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Ideen geprägt gewesen. Ist man aber so weit, daß man die Phänomenologie 
zur Soziologie rechnet, dann bedarf es nur noch eines philosophischen Streites 
über Tiefe und Grenzen der Philosophie, um sich darüber klar zu werden, wie 
weit überhaupt die Soziologie von der Philosophie zu scheiden ist. Gibt man 
sich außerdem darüber Rechenschaft, daß die phänomenologische Analyse 
ohne Wertung nicht möglich ist, so begreift man zugleich, wie stark die Ethik 
in die soziologische Untersuchung hineinragt. Wenn man „die Aufgabe der 
Soziologie als einer reinen Wirklichkeitsanalyse“ betont, d. h. als „einer 
diagnostischen Tatbestandsfeststellung des Sozialen“ (123), dann versteht 
man das Bedürfnis nicht nur der Soziologen, sondern auch der Philosophen 
nach einer klareren Scheidung von Phänomenologie und Soziologie, weil in 
dem trojanischen Pferd der Phänomenologie der ganze Troß der Philosophie, 
als der letzten Deuterin der Erfahrung (A ris to te les), mit hereingeschmuggelt 
wird. Kann aber dieses Bedürfnis überhaupt befriedigt werden? Raymond A ro n  
hat (in seiner sehr kritisch gehaltenen Besprechung zu Schelsky’s Buch (in: 
AES 1 [1960] 170-175) mit Recht darauf hingewiesen, daß keine Soziologie, 
vorab nicht die deutsche, je weltanschauungslos war. Wenn dem aber so ist, 
dann wäre es doch gut, daß die Soziologen sich der philosophischen, nicht 
zuletzt auch ethischen Grundlage jeder menschlichen Handlung bewußt wür
den. Dennoch dürfte man den Wunsch Schelsky’s nach einer Unterscheidung 
von Gegenstand und Methode bez. Philosophie und Soziologie nicht über
hören.

4.2.2 Soziologie

Bouman, Pieter Jan: Einführung in die Soziologie.

Nach einem kurzen Überblick über die verschiedenen Phasen des soziologi
schen Denkens und über die Struktur der Soziologie bespricht der Autor fol
gende Problemkreise: Individuum und Gemeinschaft, Gruppen und vage 
Kollektíva (Gruppe, Familie, Staat, Volk und Nation, Wirtschafts- und Berufs
gruppen usw.), die wichtigsten soziologischen Problemreihen (Rechtssozio
logie, Kriminologie, Soziologie des Wirtschaftslebens usw.). Dabei konnte er 
selbstverständlich auf die Philosophie nicht verzichten, wie besonders in dem 
Traktat über Individuum und Gemeinschaft deutlich wird. Besonders auf
schlußreich für seine philosophische Einstellung dürften die Ausführungen 
über die sozialen Normen (42ff.) sein. Das normative Handeln, so erklärt er, 
unterscheide sich vom Gehorsam durch „ein Gefühl des Müssens und Nicht- 
anders-Könnens“ . Die Unterwerfung unter eine Norm beruhe auf einer „Ver
mischung von Pflichtgefühl mit der Anerkennung moralischer Grundsätze“ 
(42).

Cuvillier, Armand: Kurier Abriß der soziologischen Denkweise. Übersetzt 
v. F. H. Oppenheim und H. Maus.

C . gehört ohne Zweifel zu den besten Kennern der Literatur über die Sozio
logie. Das beweist sein ausgezeichnetes „Manuel de sociologie“ . Dieses zwei
bändige Handbuch wird von vielen benutzt und ausgewertet, leider aber oft 
als Quelle nicht angegeben. C. hat den seltenen Vorteil, klare Begriffe zu haben 
und in verständlicher Sprache zu schreiben. Sein bevorzugter Autor ist D u rk-
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heim. Das vorliegende Büchlein ist eine Übersetzung von „Introduction à la 
sociologie“ . C . bemüht sich hier um den Aufweis des eigentlichen Objektes 
der Soziologie als positiver Wissenschaft (mit einem instruktiven Überblick 
über die Entwicklung der Gesellschaftslehre von der Philosophie zur positiven 
Wissenschaft), um die Motive und Methoden sowie das wissenschaftliche 
Werkzeug der Soziologie u. a. Die Einfachheit der Darstellung wird dem 
Büchlein, hinter dem sich ein tiefes und ausgedehntes Wissen verbirgt, viele 
Leser gewinnen.

Durkheim, Émile: Die Regeln der soziologischen Methode. Des règles de la 
méthode sociologique. In  neuer Übersetzung herausgegeben und eingeleitet 
von René König.
Die deutsche Soziologie hat D urkheim  wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Es 
war daher ein dankenswertes Unternehmen des Kölner Soziologen K ., D ü rk 
heims „Regeln“ in einer originalgetreuen Übersetzung darzubieten, da die 
alte Übersetzung von 1908 sich, wie K . sagt, als völlig unzuverlässig erwiesen 
hat. Die umfangreiche Einleitung (21-82) macht sich zur Aufgabe, den Text 
zu kommentieren, wobei die D urkheim sche Lehre zugleich in die moderne 
Diskussion über die Beziehungslehre einbezogen wird. Wer den deutschen 
Text mit dem französischen vergleicht, wird feststellen, daß der Übersetzer 
nicht nur über zuverlässige Fachkenntnis, sondern auch über eine schöpferi
sche Sprachengabe verfügt, die ihn befähigte, vom Inhalt her die Wiedergabe 
neu zu gestalten.

Fichter, Joseph-H. : Da sociologie. Notions de base. Traduit de l’anglais 
par G iovanni Hoyois.
In dieser Einführung in die Soziologie (deren amerikanische Ausgabe bereits 
im ersten Band der „Grundsatzfragen“ bibliographiert wurde) bemüht sich 
der Verf. hauptsächlich um eine klare Begriffsbestimmung der in der Soziologie 
gebrauchten Termini: Person, Gesellschaft, gesellschaftlicher Rang, gesell
schaftliche Kategorie, Gruppe usw., Klassifizierung des sozialen Handelns, 
soziale Prozesse, soziale Institutionen usw., soziale Werte, soziale Bewegung 
und sozialer Wechsel, soziale Lenkung, soziale Abirrungen, sozial-kulturelle 
Integration usw. F . betont, daß jeder Soziologe irgendwelche Maßstäbe seinem 
Urteil zugrunde lege, daß er aber ausdrücklich darauf verzichte, diese an 
absoluten Maßstäben zu messen.

Head, W. G. : Adaptive Sociology. BJS
Der Verf. untersucht die sittlichen Grundlagen der gegenseitigen, d. h. 
sozialen Verbundenheit von Personen. Unter sittlichen Grundlagen versteht 
er hierbei die soziologisch erfahrbaren moralischen Anschauungen, ohne die, 
wie er sagt, eine echte soziologische Beziehung nicht erfaßbar wäre.

Homans, George Caspar: Theorie der sozialen Gruppe. Deutsche Über
setzung von R olf Grüner.
Das Buch ist eine sorgfältig gearbeitete, gute Übersetzung des englisch ge
schriebenen Originals: The Human Group (New York 1950). Der Autor
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bemüht sich, ohne Wertung die Gesetzmäßigkeit des sozialen Handelns in den 
kleinen Gruppen zu untersuchen. Daß es ihm um eine soziologische, nicht 
ethische Sicht geht, tritt vor allem in den Ausführungen über die „soziale 
Kontrolle“ zutage. Bezüglich der Übersetzung des Wortes „Social Control“ 
könnte man einwenden, daß man bis jetzt im deutschen Sprachraum das Wort 
„Kontrolle“ nicht für „Einflußnahme“ und „Lenkung“ gebraucht hat, wie 
es eigentlich das englische Wort verlangt. Der Übersetzer sucht diese Über
setzung mit dem Hinweis zu rechtfertigen, daß er im Begriff,.Control“ sowohl 
die „Regulierung sozialen Verhaltens“ als auch die „Prinzipien der Regulie
rung“ ausgedrückt sieht. Doch scheint uns, daß der Einfluß dieser Prinzipien 
die Wahl des Wortes „Kontrolle“ anstelle von „Lenkung“ für „Control“ 
nicht genügend rechtfertigt. Bezüglich der Prinzipien der Lenkung dürfte 
darauf hingewiesen werden, daß sie bei Homans durchweg soziologisch be
gründet werden. Einen Beleg für diese Behauptung bieten die Ausführungen 
über das „Verhalten des Führers“ (393ff.). Es werden hier Soll-Sätze auf
geführt, die den Eindruck von sozialethischen Forderungen machen, es aber 
in der Blickrichtung des Verf. nicht sind und nicht sein sollen: „Ein Führer 
muß seine eigene Stellung aufrechterhalten“, „Ein Führer muß die Norm 
seiner Gruppe einhalten“, „Ein Führer muß führen“ usw. Hier handelt es sich 
stets nur um hypothetische Weisungen. Grundlage des „Soll“ ist das Faktum. 
Ganz deutlich wird diese Begründung aus der soziologischen Erfahrung in der 
Erklärung der Forderung, daß ein Führer keine Befehle geben dürfe, die nicht 
befolgt werden: „Sein [des Führers] sozialer Rang steht in einem Verhältnis 
gegenseitiger Abhängigkeit zu der Autorität seiner Befehle. Erteilt er Befehle, 
die nicht ausgeführt werden, so hat er damit seinen Rang und folglich auch die 
Vermutung auf seiten der Gruppenglieder untergraben, daß seine zukünftigen 
Befehle befolgt werden müssen“ (398).

König, René: La sociología y  la sociedad actual. Traducción de Olimpia 
Begué Cantón.
Die spanische Übersetzung der deutschen Originalausgabe: „Soziologie 
heute“ (Zürich 1949).

Roucek, Joseph S. : The Development and Status of Social Control in 
American Sociology. ACSR
Der reich dokumentierte, interessante Artikel gibt Auskunft über die Bedeu
tung, die man dem „social control“ in der amerikanischen Soziologie bei
mißt. Ausgangspunkt ist folgende Definition des „social control“ : „ein 
Kollektivname für jene geplanten und nicht geplanten Prozesse und Hand
lungen, durch die Individuen belehrt, überzeugt oder angeregt werden, sich 
den Gebräuchen und Lebenswerten der Gruppe anzupassen, der sie ange
hören“ (107).

Schütz, Alfred : Der sinnhafte Aufbau der sozialen Welt.
Die Soziologie schuldet dem Verlag Dank dafür, daß er dieses gründliche 
Werk wiederum neu herausgebracht hat. Schon Dilthey, Spann, Simmel, A lfr e d  
Weber, Leopold von Wiese, F ranz Oppenheimer, Mannheim, M a x  Scheler, Theodor 
L i t t ,  H ans Freyer wie auch Sander haben versucht, jene innerhalb der Sozial-
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weit vorfindlichen Sinngebilde zum Gégenstand der Betrachtung zu machen, 
welche als solche verstehbar und daher einer wissenschaftlichen Deutung zu
gänglich sind. Der Verf. betont, daß diese Sinngebilde weiter auflösbar seien 
in Sinnsetzungs- und Verstehensprozesse von Handelnden, aus denen sie sich 
konstituiert haben, und zwar in Deutungs vorgänge fremden und Sinngebungen 
eigenen Verhaltens, deren sich der einzelne in Selbstauslegung bewußt werde. 
Die einzelnen Phasen dieses Konstitutionsprozesses seien keineswegs mit der 
erforderlichen Gründlichkeit untersucht worden, und nur selten sei das große 
Problem der Rückführbarkeit aller dieser Sinnstrukturen auf einen einzigen 
Grundtatbestand sichtbar gemacht worden. Aus diesem Grunde macht es sich 
der Verf. zur Aufgabe, den zentralen Begriff des „Sinns“ , der nicht nur im 
sozialwissenschaftlichen Schrifttum, sondern auch in der zeitgenössischen 
philosophischen Literatur ganz heterogene Tatbestände deckt, einer gründ
lichen Analyse zu unterziehen. Es geht ihm darum, das Sinnphänomen in seiner 
ganzen Ausdehnung als Sinn eigener und fremder Erlebnisse zu durchleuch
ten und vor allen Dingen die philosophischen Voraussetzungen dafür aufzu
weisen. Schon eine oberflächliche Analyse zeige nämlich, daß das Sinnproblem 
ein Zeitproblem sei, allerdings nicht ein solches der physikalischen Raumzeit, 
die teil- und meßbar sei, oder der historischen Zeit, die immer ein von äußeren 
Begebenheiten erfüllter Ablauf bleibe, wohl aber ein solches des „inneren 
Zeitbewußtseins“ , des Bewußtseins der je eigenen Dauer, in dem sich für den 
Erlebenden der Sinn seiner Erlebnisse konstituiere. Erst in dieser tiefsten der 
Reflexion zugänglichen Erlebnisschicht, die nur in streng philosophischer 
Selbstbesinnung erschlossen werden könne, sei der letzte Ursprung der Phä
nomene „Sinn“ und „Verstehen“ aufweisbar. Der Verf. ist der Meinung, daß 
erst die großen philosophischen Entdeckungen Bergsons und vor allem Husserls 
den Zugang zu diesen Tiefenschichten philosophischer Reflexion erschlossen 
haben. Nur mit Hilfe einer allgemeinen Theorie des Bewußtseins, wie Berg
sons Philosophie der Dauer oder Husserls transzendentaler Phänomenologie, 
könne die Lösung des Rätsels gefunden werden, mit dem die Problematik der 
Sinnsetzungs- und Sinndeutungsphänomene umlagert sei. Es wird darum in 
der vorliegenden Untersuchung, von der Fragestellung M a x  Webers ausgehend, 
der Versuch unternommen, den Anschluß an die gesicherten Ergebnisse der 
beiden vorgenannten Philosophen herzustellen und mit Hilfe der Konstitu
tionsanalyse das Sinnphänomen exakt zu bestimmen. Von hier aus wird dann 
in schrittweiser Analyse die Sinnstruktur der Sozialwelt untersucht und so der 
methodische Apparat der verstehenden Soziologie in einer tieferen Schicht 
verankert, als es durch M a x  Weber geschehen ist. Aus dieser Planung erklärt 
sich der Aufbau dieses großartigen Werkes von Schüt% : Kritische Analyse des 
Begriffes des sinnhaften Handelns bei M a x  Weber, Konstitution des sinnhaften 
Erlebnisses in der je eigenen Dauer, Grundzüge einer Theorie des Fremdver
stehens, Strukturanalyse der Sozialwelt, soziale Umwelt, Mitwelt, Vorwelt. 
Am Schluß berührt der Verf. einige Grundprobleme der verstehenden Sozio
logie (so vor allem die Funktion des Idealtypus in Webers Soziologie, Kausal
adäquanz, Sinnadäquanz usw.).

Timasheff, Nicholas S.: Don L,uigi Stur^o’s Contribution to Sociological 
Theorj. ACSR
Der Verf. gibt einen instruktiven Einblick in die verschiedenen Elemente der 
Soziologie S turcos. Er ist der Ansicht, daß, wenngleich Sturgo in vielen Din-
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gen seiner Zeit vorausgegangen sei, eine sogenannte iVar^o-Schule veraltet 
wäre. Dem Artikel folgen (32-38) zwei kritische Bemerkungen von Robert 
M aclver und V ik to r  Gioscia.

4.2.3.1 Religionssoziologie

Müller—Armack, Alfred: Religion und Wirtschaft. Geistesgeschichtliche 
Hintergründe unserer europäischen Lebensform.
Der Sammelband, der sich aus früher (1940-1959) veröffentlichten Arbeiten 
des Verf. zusammensetzt, hat als generelles Thema Europas Lebensstile, und 
zwar in der Neuzeit. Im Grunde geht es um die Wirtschaftsstile (vgl. bes. 
46-244). Da diese aber im Zusammenhang mit den gesamten geistesgeschicht
lichen Faktoren gesehen werden, steht im Untertitel des Werkes bewußt nicht 
„Wirtschaftsstile“, sondern „Lebensformen“. Die universalgeschichtliche 
Basis wird denn auch gerade in den Ausführungen deutlich, die überschrieben 
sind: „Geistesgeschichte der Kolonialpläne und der Kolonialexpansion des 
deutschen Barock“ (245-327). Im Unterschied zu M a x  Webers religions
soziologischen Untersuchungen stellt M .- A .  die Neuzeit und außerdem die 
osteuropäischen Zusammenhänge dar. In der Analyse des Kulturgefüges des 
Calvinismus läßt M .- A .  bewußt die Frage offen, ob eine direkte Einwirkung des 
Prädestinationsglaubens auf die unternehmerische Initiative anzunehmen sei. 
Dennoch wird die allgemeine Dogmatik des Calvinismus zum neuzeitlichen 
Wirtschaftsstil in engen Kontakt gebracht. Man gewinnt aus dem gesamten 
Werk den Eindruck, als ob gerade der Abbau eines bestimmten kirchlichen 
Glaubens den Aufschwung wirtschaftlichen Denkens gefördert habe. Der 
Theologe, der diese anregenden und geistreichen Ausführungen liest, sieht 
sich vor die Frage gestellt, ob die von den mittelalterlichen Predigern geäußerte 
Forderung, man müsse sich um der göttlichen Vorsehung willen in die nun 
einmal so und so geordnete Welt und damit auch in die gegebenen Stände ein- 
fügen, wirklich unmittelbar im Glauben begründet sei oder ob hier nicht 
andere, zufällig sich mit dem Glauben verbindende geistesgeschichtliche 
Faktoren im Spiele seien. Der Religionssoziologe kann allerdings diese dog
matischen Zusammenhänge nicht beurteilen. Er stellt nur fest, daß de facto 
die Ereignisse Hand in Hand gingen. Vgl. hierzu Samuelsson.

4.2.3.2 Soziologie des religiösen Lebens

Breines, Andrew R.: A n Elite, A s Response to Crisis in Religious Orga
nisation. ACSR
Der religionssoziologische Artikel behandelt das Problem des Laien in der 
(katholischen) Kirche. Er kommt dabei besonders auf die Säkularinstitute 
zu sprechen (mit besonderem Hinweis auf die Schönstatt-Institute).

Freytag, Justus: Die Kirchengemeinde in soziologischer Sicht.
Die gründliche, mit einem guten Literaturverzeichnis versehene soziologische 
Studie hat zwar in erster Linie das Kirchenproblem der evangelischen Kirchen 
im Auge, ist aber auch für die katholische Religionssoziologie von Bedeutung,
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zumal auch von katholisch orientierten soziologischen Untersuchungen häufig 
Gebrauch gemacht wird. Nach Klärung der Frage über den Ansatz der sozio
logischen Betrachtung behandelt der Yerf. die Grenzen der Kirchengemeinde 
in der örtlichen Gesellschaft, dann die Formen der Teilnahme in der Kirchen
gemeinde (institutionelle Struktur, Teilnahme an den Gottesdiensten, Teil
nahme an den Vereinigungen, Unterstützung von kirchlichen Zielsetzungen, 
Bedeutung der Teilnahmeformen für die Kirchengemeindeuntersuchung), 
schließlich die Funktion der Kirchengemeinde in der örtlichen Gesellschaft 
(soziale Nebenfunktionen der Kirchengemeinde, Frage nach deren eigentüm
licher Funktion).

Goldschmidt, Dietrich -  Greiner, Franz -  Schelsky, Helmut -  Hrsg.:
Soziologie der Kirchengemeinde.

Der Sammelband bietet einen Einblick in den internationalen Stand der 
Soziologie der Kirchengemeinde, ferner soziologische Einzeluntersuchungen 
deutscher Kirchengemeinden und schließlich Materialien zur Soziologie der 
Kirchengemeinde mit einer stattlichen Bibliographie. Der Ausdruck „Sozio
logie der Kirchengemeinde“ drückt das eigentliche Anliegen aus, welches 
eine Soziologie des religiösen Lebens haben muß: Darstellung der Kirchen
zugehörigkeit, wobei das Wort „Gemeinde“ auch im größeren Raume steht, 
im Sinne der kirchlichen Zusammengehörigkeit im allgemeinen (Diözese, 
Gesamtkirche). Der Beitrag von Maurice Freedman über die jüdische Gemeinde 
in der Diaspora faßt den Begriff der Gemeinde in diesem universalen Sinne 
(Organisation zunächst auf Landesebene und dann erst der Ortsgemeinde). 
Durchweg sehen es die Autoren auf die Pfarrei ab. Besondere Beachtung ver
dient die Einführung von Justus Freytag, weil hier das typisch Soziologische 
gut herausgestellt wird im Gegensatz zu manchen anderen „religions-soziolo- 
gischen“ Untersuchungen, in denen es sozusagen einzig um die pastorale Aus
wertung sozialpsychologischer Erhebungen geht, wie etwa um den Einfluß 
der sozialen Verhältnisse und Einrichtungen auf das religiöse Leben des ein
zelnen. Das vorliegende Werk stellt also eine echte Soziologie der Kirchen
gemeinde dar. Da Vertreter verschiedener Glaubensbekenntnisse zu Wort 
kommen, ist naturgemäß der Begriff der Gemeinde und der Gemeindezuge
hörigkeit sehr verschieden. Der Schwerpunkt der Betrachtung liegt auf 
Deutschland, am Rande werden aber auch Frankreich, USA und Holland 
besprochen.

Herberg, Will: Protestants, Catholiques et Israélites. Traduit de l’améri
cain par Julia Yardley et G. Serve.

Das gerade für einen Europäer instruktive Buch gibt einen Überblick über die 
geschichtliche Entwicklung und den soziologischen Stand der religiösen 
Bekenntnisse in Amerika. Der Amerikaner gehört nahezu mit sozialer Not
wendigkeit einer Kirche an. Das öffentliche Leben ist von dieser institutionellen 
Formung des religiösen Lebens geprägt. Die amerikanische Ausgabe des vor
liegenden Buches lautet: Protestant, Catholic, Jew. Der Verf., selbst jüdischer 
Religion, hat 1951 die Studie veröffentlicht: Judaism and Modern Man, An 
Interpretation of Jewish Religion.
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Winninger, Paul: Pfarrgemeinde und Großstadt.

Das für die Pastoral hochwichtige religions-soziologische Buch (katholisch) 
behandelt im ersten Teil die Ausdehnung der Pfarrei und die Gegensätze des 
Apostolates in den Städten. Der Verf. steht auf dem Standpunkt, daß Pfarreien 
oder Seelsorgseinheiten mit über 5000 Seelen eine verantwortete Seelsorge 
nicht mehr gestatten. Kirchen müßten daher in die Nähe von Mammutfabriken. 
So ergeben sich der zweite und der dritte Teil: im zweiten Teil wird eine Über
sicht über den Bau von Kirchen in verschiedenen Ländern (Italien, Niederlande, 
Belgien, Schweiz, Deutschland, Frankreich) geboten, im dritten das Problem 
des Kirchen-Bauens besprochen.

4.2.4 Sozialpsychologie

Cartwright, Dorwin -  ed.: Studies in Social Power.

Die solide sozialpsychologische Studie untersucht die gesellschaftliche Macht 
oder Autorität von verschiedenen Gesichtspunkten her: Welchen Einfluß übt 
die Macht auf die gesellschaftlichen Bedingungen aus? Was bewirkt der Macht
besitz im Machtträger? Ist Macht immer gefährlich für diejenigen, die ihr 
unterworfen sind? Welches sind die Quellen der Macht? Welches sind die per
sönlichen Eigenschaften, welche die Entwicklung der Macht innerhalb einer 
Gruppe begünstigen? Unter welchen Bedingungen wird der Machtbesitz zur 
wirklichen Machtausübung? Diese Probleme sind auf der Grundlage ver
schiedener Methoden (soziologische Erhebungen in einzelnen Gruppen, 
„Laboratorium-Untersuchungen“ in Gruppen, die von Soziologen zusammen
gestellt und überwacht sind) besprochen. Es kommen hierbei elf Autoren zu 
Wort. Im besonderen sei auf den Beitrag von D onald M . Wolfe hingewiesen: 
Macht und Autorität in der Familie (99-117). Der Autor untersucht hier die 
Machtausübung in Ehe und Familie. Er stellt dabei z. B. fest, daß in Familien 
mit hohem Einkommen die Autorität des Mannes überwiegt, daß Frauen, die 
einen Beruf ausüben oder ausgeübt haben, durchweg mehr Autorität besitzen, 
daß die Frau mit fortschreitendem Alter de facto mehr an Macht gewinnt, daß 
mit dem Grad der Liebesbedürftigkeit der Frau deren Streben nach Autorität 
abnimmt, daß der Ehemann, der im sozialen Leben Ansehen besitzt und 
Erfolg hat, auch in der Familie größere Autorität gewinnt, daß die Frauen in 
einer auf gegenseitigem Verständnis und somit mehr oder weniger gleich
mäßiger Machtverteilung aufbauenden Ehe glücklichere Ehefrauen sind. -  
Natürlich ist mit diesen sozialpsychologischen Resultaten noch nichts aus
gesagt, wie von der Ethik her eine Ehe gestaltet werden soll. Einzig die letzte 
Feststellung gibt einen ethischen Hinweis, daß nämlich die Autorität in der 
Ehe eine Autorität zwischen Liebenden sein müsse, um eine Ehe glücklich 
zu gestalten.

Curtis, Jack H .: Social Psjchologj.

Die gründliche Einführung in die Sozialpsychologie widmet allein sieben 
Kapitel der Frage nach der inneren Gestalt der Sozialpsychologie, ihrer Be
ziehung zur Philosophie, Soziologie usw.
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Groupe Lyonnais d’Ëtudes Médicales, Philosophiques et Biolo
giques : U  Homme et les Groupes Sociaux.

Die Sammlung von sozialpsychologischen Artikeln ist zugleich von sozial
ethischem und theologischem Wert. Die Autoren sind z. T. katholische Theo
logen. Es sei besonders auf folgende Beiträge hingewiesen: / .  Fülltet, Einfüh
rung in eine kollektive Pathologie, P .-H . Chombart de Lauwe, Milieueinflüsse 
auf die Störungen in der Familie, / .  Labbern, Religiöse Bewegungen und 
soziale Pathologie, P . M artelet, Weltanschauliche Gruppen und das „Corpus 
mysticum“ .

4.3 Sozialphilosophie

Ginsberg, Morris: Essays in Sociology and Social Philosophy. Vol. I I I : 
Evolution and Progress.

Von den hier zusammengestellten neun, z. T. bereits anderswo veröffent
lichten Artikeln und Vorträgen sind die ersten vier anthropologisch-ethischer 
Natur. Die fünf weiteren geben einen kultursoziologischen Überblick über 
die europäische Soziologie im 20. Jahrhundert. Es sei besonders auf den Auf
satz „Vernunft und Erfahrung in der Ethik“ (102-143) hingewiesen. G. unter
streicht die Kraft der Vernunft, Ideale und Werte aufzustellen. Diese aller
dings haben sich in der Wirklichkeit, vor allem in der soziologischen Wirk
lichkeit zu bewähren. Die Formung von universalen ethischen Prinzipien hat 
darum gewissermaßen nur hypothetischen Wert.

Jonas, Friedrich: Sosyalphilosophie der industriellen Arbeitszeit.

Der Begriff der Sozialphilosophie, der im Titel dieses tiefsinnigen Buches steht, 
besagt dasjenige, was die griechische Philosophie darunter mit Recht ver
standen hat: Analyse des tiefsten Wertbewußtseins des Menschen im Selbst
verständnis als einzelner und als Gemeinschaftsglied. Wer erfahren will, wohin 
der Positivismus der Sozialwissenschaften führt, lese dieses Buch, das allerdings 
einige geistige Anforderungen an den Leser stellt. Der Verf. hat richtig er
kannt, daß die modernen positiven Sozialwissenschaften, weil sie auf prak
tische Zwecke hingeordnet sind, dabei aber wertneutral bleiben wollen, am 
Leben nicht nur vorbeigreifen, sondern es sogar zerstören. „Das Vordringen 
der empirisch-statistischen Methoden in den Sozialwissenschaften setzt an die 
Stelle einer gewissen Einsicht den Hinweis auf praktische Zweckmäßigkeit, 
wobei das, was sich in dieser ausspricht, nicht mehr Gegenstand der Unter
suchung wird“ (3). Wer sich überzeugen lassen will, daß man mit praktischem 
Ziel Sozialwissenschaft nur betreiben kann, wenn man sich der Tiefe des 
Fundamentes vergewissert, auf welches man die Praxis aufbauen will, der 
studiere dieses Buch gründlich. Der Verf. stellt fest, daß der Industriemensch 
unaufhaltsam vor sich selbst fliehe, weil er die Selbstkritik scheue. Kann aber 
deswegen die moderne Gesellschaft ihrem Schicksal entrinnen? Vielleicht der 
einzelne, nicht aber die Gemeinschaft. Unser Verf. zitiert hier den Gedanken 
des Isokrates, der sagte, wohl könne ein einzelner sterben, bevor ihn sein 
Schicksal erreiche, die Polis aber müsse in ihrem Nichtsterbenkönnen die 
Rache der Götter und Menschen aushalten. Nachdem der Verf. im ersten Teil
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die Entfremdung des modernen Menschen von dem seinem Sein einzig ent
sprechenden Selbstbewußtsein dargestellt hat, überprüft er in den folgenden 
beiden Punkten zwei entscheidende Bewußtseinsinhalte unserer Tage auf ihre 
Tragfähigkeit: Legitimität und Eigentum.

Leclercq, Jacques: Du droit naturelä la sociologie.

Der Verf. beschäftigt sich in diesen zwei Bändchen mit der systematischen 
Einordnung und Abgrenzung der verschiedenen Sozialwissenschaften, ein
schließlich der Rechtsphilosophie und Rechtstheorie. Das klar geschriebene, 
mit vielen Problemen beladene Werk verdient besondere Beachtung, weil hier 
in ganz neuer, dem am traditionellen Naturrecht orientierten Leser sogar 
revolutionär erscheinender Weise die Linien zwischen Philosophie, Moral
philosophie, Sozialphilosophie, Rechtsphilosophie und Soziologie gezogen 
werden. Der erste Band behandelt die Themen: Schicksal des Naturrechts, 
Gegenstand der Moral, Gegenstand des Rechts, Rechtsphilosophie und all
gemeine Rechtstheorie, Naturrecht als Rechtswissenschaft, Sozialphilosophie 
und Sozialpolitik, Sozialtheologie. Der zweite Band geht auf die Problematik 
der Soziologie in ihrem Verhältnis zum Recht ein und untersucht: das Problem 
der Soziologie, die Bedeutung des sozialen Phänomens, Soziologie und Moral, 
Soziologie und Recht, Beziehung der Soziologie zur Sozialphilosophie, Natur
recht und Sozialpolitik.
Grundlegend für das Verständnis des Werkes ist der Begriff der Moral, die 
nach unserem Autor die persönliche, durch das Gewissen ausgesprochene 
Verantwortung des einzelnen gegenüber einer Regel ist. Hierbei braucht es 
sich nicht einmal um eine Lebensregel zu handeln, man könnte auch an eine 
Moral gegenüber einer technischen Regel denken: „Die Moral des Architekten 
befiehlt diesem, die Gesetze der Architektur zu befolgen, obwohl diese letz
teren keine Moralgesetze sind. Ebenso hat derjenige, welcher eine Rechtsregel 
aufstellen muß, die moralische Pflicht, diese Regel entsprechend dem gesell
schaftlichen Wohl aufzustellen. Doch folgt daraus nicht, daß dieses soziale 
Wohl in sich selbst etwas Sittliches wäre. Und der Bürger ist verpflichtet, die 
Rechtsregeln zu befolgen, nicht weil sie in sich selbst sittlich wären, sondern 
weil er die sittliche Pflicht hat, am Gemeinwohl mitzuarbeiten. In dieser Weise 
beschäftigt sich die Moral mit dem Recht wie mit jeder andern Technik“ (I 72). 
Das Sittliche ist also ganz an das Persönliche gebunden. Es wird aufgefaßt als 
Verantwortungsbewußtsein im Hinblick auf eine konkrete Handlungsweise. 
Diese Auffassung des Sittlichen einzig vom Träger der Sittlichkeit her be
stimmt später den Begriff der Sozialmoral.
Damit ist gemäß unserem Autor auch eine klare Abgrenzung der Moral gegen 
das Recht vollzogen. Das Recht, das wesentlich auf das (vom Autor in einer 
ganz eigenen Weise verstandene) Gemeinwohl gerichtet ist, befaßt sich darum 
mit der Moral, wie es sich mit der öffentlichen Gesundheit befaßt (I 75). Das 
öffentliche Wohl ist selbstverständlich an der Moral der Gesellschaftsglieder 
interessiert. Aus diesem Grunde kommt das Recht mit der Moral in Berührung 
(I 75). Man achte also gut darauf, daß unser Verf. das Recht innerlich nicht als 
sittlich erkennt, sondern es einzig im  D ienst einer Sittlichkeit sieht. Die Moral 
beurteilt natürlich das Recht (I 76). Gegenüber einer rechtlichen Vorschrift 
fragt sie: „Muß ich hier Gehorsam leisten, und in welchem Maße?“ (I 76). 
Objekt des Rechts ist das Gemeinwohl einer Gemeinschaft von Menschen,

14 Utz, Grundsatzfragen II
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wobei „Gemeinwohl“ als das „Wohl aller und jedes einzelnen“ (178) aufgefaßt 
wird, denn Ziel der Gesellschaft sei es, „das Wohl aller zu sichern, d. h. aller 
Individuen im einzelnen“ (de tous les individus pris un ä u n ; I  78). Einzelne 
dieser Interessen sind gemeinsam, andere sind privater Natur. Bei letzteren 
handelt es sich darum, die Vereinbarkeit der Privatrechte mit dem Gemeinwohl 
zu erkennen.
Der Verf. versteht unter Recht nicht nur das positive, sondern ebenfalls das 
in der Gesellschaft gewohnheitsmäßig geübte Recht. Er möchte den Ausdruck 
„positiv“ ersetzen durch „explicit“ und das Gewohnheitsrecht als „implicites“ 
Recht bezeichnen (I 84f.). Man erkennt hier also leicht die Hinwendung zu 
einer ganz aus dem psychologischen Verantwortungsgefühl verstandenen 
Moral. Damit wird anderseits das Recht von selbst eine äußere Regel, welche 
dieses Verantwortungsgefühl aufnimmt, ohne aber in sich etwas Moralisches,
d. h. etwas Sozialmoralisches zu bedeuten, wie man es z. B. noch in der 
traditionellen Naturrechtslehre auffaßte im Sinne einer vom ewigen Gesetz
geber verordneten Rechtsnorm, welche ebenso a priori für die Rechtsordnung 
der Gesellschaft gilt, wie sie das Individuum bindet. Man fühlt hier die Nähe 
des Rechts zur reinen Soziologie. Bezeichnend dafür ist folgender Text: 
„Wenn das Recht die Beobachtung einer sittlichen Verpflichtung verlangt, 
dann darf man nicht voreilig daraus schließen, daß der Gesetzgeber oder der 
Richter durch sittliche Überlegungen geführt war; er [der Gesetzgeber] kann 
zur Sanktionierung der Moral aus der reinen Sorge um die öffentliche Ordnung 
veranlaßt sein, indem er diese objektiv und losgelöst von den Motiven be
trachtet. So neigen Gesetzgebungen heute mehr und mehr dazu, denjenigen, 
der einen andern in schwerer Gefahr sieht, zur Hilfeleistung Zu verpflichten, 
wenn er dazu ohne eigene Gefahr imstande ist. Auf den ersten Blick scheint 
das Recht sich in diesem Fall von einer sittlichen Überlegung leiten zu lassen. 
In Wirklichkeit aber genügt zur Rechtfertigung dieser Maßnahme vom gesell
schaftlichen Gesichtspunkt aus die Feststellung, daß die Bedingungen des 
Gemeinschaftslebens sich verbessern, wenn die Bürger in dieser Weise sich 
verhalten. Es spielt dabei keine Rolle, ob sie es aus Liebe, aus dem Geiste 
der Gerechtigkeit oder aus Furcht vor Bestrafung tun: das Recht ist nicht 
Moral, es beschäftigt sich mit der öffentlichen Ordnung und nur mit dieser“ 
(I 97). So versteht man es, daß unser Autor zwischen einer justitia juridica und 
einer justitia moralis unterscheiden muß (I 95f.). Das Gemeinwohl hat nicht 
mehr die innere sittliche Struktur wie noch zur Zeit eines Thomas von A quin . 
Das Recht ist nach außen verlagert, die Moral von ihm getrennt. Damit ist der 
Begriff des Gemeinwohls ganz in die existente Ordnung oder besser: in die 
äußeren Zuordnungen der sich so und so verhaltenden Individuen verwiesen. 
Die Auffassung ist, so scheint es uns, nur haltbar, wenn man an den modernen 
Staat denkt, dem es nur noch darauf ankommt und auch nur darauf ankommen 
kann, jene Sozialmoral zu sanktionieren, die dem soziologisch erfahrbaren 
öffentlichen Wohl bzw. der soziologisch erfahrbaren öffentlichen Ordnung 
entspricht, wobei „Ordnung“ keine vorgegebene Konzeption mehr ist, son
dern ein factum sociale.
Was bedeutet aber nach der Ansicht unseres Autors das sogenannte „Natur
recht“ ? Es sind die Normen, welche die Rechtsbildung befolgen muß, sofern 
sie eine gesunde öffentliche Ordnung bewirken will. Es handelt sich also, wie 
ausdrücklich betont wird, beim Naturrecht nicht mehr um ein eigentliches 
Recht, sondern um Rechtsprinzipien. Diese sind selbstverständlich etwas 
Rechtliches, sie sind aber nicht Recht. Der Verf. unterstreicht die natürlichen
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Bedingungen, und zwar die in der Natur des Menschen als solchem liegenden 
natürlichen Bedingungen, gemäß welchen einzig ein geordnetes Zusammen
leben erreicht werden kann: „Wenn es eine menschliche Natur gibt, dann muß 
es auch natürliche Bedingungen für die soziale Organisation geben, welche die 
natürlichen Prinzipien für das Recht abgeben, im selben Sinne wie es natür
liche sittliche Bedingungen gibt, welche die natürlichen Prinzipien der Moral 
bestimmen. Die natürlichen sittlichen Bedingungen bestimmen [indiquent] 
die Regeln der Moral, welche allen gemeinsam sein müssen; die natürlichen 
Bedingungen des Rechts bieten die Rechtsregeln, welche sich überall finden 
müssen. Der Gesichtspunkt dieses ,Naturrechts“ muß also der rechtliche Ge
sichtspunkt sein, der Gesichtspunkt der öffentlichen Ordnung“ (I 119). Die 
etwas verwickelten Gedankengänge verstehen sich leicht, wenn man sich stets 
vor Augen hält, daß nach dem Autor die Sozialmoral nicht ein die Gesellschaft 
als Ganzes strukturierendes und darum rechtliches Prinzip ist, sondern im 
Grunde genommen nur eine moralische Vorschrift für die einzelnen, und 
zwar für alle einzelnen, wie sie sich in der Gesellschaft zu verhalten haben, 
während das Recht einzig die „Ordnung“ (besser: Zuordnung) im Auge 
haben soll. Der Verf. anerkennt eine natürliche Sozialmoral und natürliche 
Prinzipien der rechtlichen Ordnung. Beide aber sind voneinander grund
verschieden, wenngleich es Querverbindungen gibt. Es ist klar, daß man auf 
diesem Wege zu ganz neuen Definitionen der Sozialphilosophie, der Rechts
philosophie, die im Sinne einer allgemeinen Rechtstheorie verstanden wird, 
der Sozialethik und Sozialpolitik kommt. Für den, der sich mit dem Begriff 
des Gemeinwohls im Sinne unseres Autors befreunden kann, bedarf es auch 
keiner weiteren Erklärung mehr, wie das Verhältnis von Soziologie und 
natürlichen Rechtsprinzipien zu bestimmen ist.

Philosophie der Toleranz.

Die Festschrift zu Ehren des Grazer Philosophen Konstantin Radakovic 
enthält außer einigen mehr in die allgemeine Ethik, Ästhetik und Geschichte 
der Philosophie gehörenden Beiträgen die Artikel von Georg Janoska: Das 
Allgemeine und das Einzelne (31-44) und von Judith Janoska-Bendl: Bemer
kungen zur philosophischen Soziologie (45-58). Der erstgenannte Artikel 
behandelt in kultursoziologischer Sicht das erkenntnistheoretische Problem 
des Universale. Der Verf. zeigt dabei in instruktiver Weise, wie dieses an sich 
abstrakte philosophische Problem die gesamte Kultur, vor allem die soziale 
und politische Konzeption des Westens, beeinflußt hat. Der zweitgenannte 
Aufsatz kritisiert die wertfreie, nur auf Gegenwartsuntersuchungen eingestellte 
Soziologie. Die Verfasserin weist auf die Verbindung zwischen der positivi
stisch orientierten Soziologie und dem Nominalismus hin.

Wiese, Leopold von: Philosophie und Soziologie.

Auf den Grundgedanken seiner „Ethik“ (Bern 1947) aufbauend, behandelt 
der Verf. in popularisierender Form: Philosophie und Wissenschaft, Sozial
philosophie, Geschichtsphilosophie, Anthropologie und Soziologie, Proble
matik der Soziologie (hauptsächlich die Lehre von den zwischenmenschlichen 
Beziehungen), das Metawissenschaftliche (d. h. den nicht mehr im Bereich der 
Erfahrung liegenden Gegenstand, also etwa dasjenige, das gefordert wird

14*



212 I. Die Prinzipien der Gesellschaftslehre

oder im „Verstehen“ erfaßt werden muß). Die Schrift schließt mit einigen 
gesellschafts- und kulturkritischen Bemerkungen. Dasjenige, was eigentlich 
zur Philosophie gehört, nämlich das über die reine Erfahrung hinausgehende 
wertende und fordernde Wissen, scheidet nach unserm Autor aus dem eigent
lichen wissenschaftlichen Bereich aus und gilt nur als (wenn auch wertvolles) 
Zeugnis des Denkens eines einzelnen Menschen.

4.4.1 Sozialethik -  Handbücher 

Fagothey, Austin, SJ: Right and Reason.

Das Buch ist als allgemeine Einführung in die Sozialethik gedacht. Einzelne 
Fragen gehen dabei ziemlich weit ins Konkrete hinein. Besonders sei auf den 
Traktat über das positive Gesetz hingewiesen, in welchem man Ausführungen 
über das Strafrecht, vor allem die Frage der Todesstrafe, findet. Der Verf. steht 
auf dem Standpunkt der thomistischen Naturrechtslehre.

Licini, Giuseppe: Elementi di filosofia sociale.

Ein populärwissenschaftliches Handbuch der Sozialphilosophie.

Meyer, Hans: Systematische Philosophie. III: Sittlichkeit, Recht und Staat.

Nach eingehender Behandlung der allgemeinen Ethik (1-295) werden einige 
Hauptthemen der Sozialethik besprochen: der Mensch in der Gemeinschaft, 
Stufen der Gemeinschaft (Ehe und Familie, Staat, im letzteren Teil besonders 
Demokratie, Sozialismus, Bolschewismus), Widerstandsrecht und Widerstands
pflicht. Daran schließt sich die Rechtsphilosophie an mit längeren Aus
führungen über das Naturrecht und im einzelnen über die Menschenrechte. 
Das Werk schließt mit einem kurzen Traktat über Ethik und Politik, wobei 
u. a. das Problem des Krieges in christlicher Schau behandelt wird.

4.4.2 Veröffentlichungen allgemein sozialethischen Inhalts

Karrenberg, Friedrich: Gestalt und Kritik des Westens.

Das unter vielen Aspekten lehrreiche Buch behandelt, vom Standpunkt der 
evangelischen Theologie aus, die Struktur einer. Sozialethik, um von da aus 
verschiedene brennende Fragen unserer Zeit anzugehen: Eigengesetzlichkeit 
im sozialen Bereich, Marx-Kritik, Stellungnahme zu Neoliberalismus und Neo
sozialismus. Das Buch schließt mit einem Überblick über die sozialethische 
Diskussion in der evangelischen Kirche. Dabei werden im Zusammenhang 
mit besprochenen Publikationen verschiedene Themen angerührt, die zum 
Teil die Sozialethik im allgemeinen, zum Teil Einzelfragen (Staat, Wirtschaft, 
Ehe und Familie) betreffen. Das Buch bezaubert durch seine Nüchternheit. 
Einerseits sucht der Autor nach Grundsätzen in der Sozialethik, anderseits 
aber ist er sich auch klar darüber, daß die universalen Normen, die sehr oft von
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Natutrechtlern als gewisse Schablonen mißbraucht werden, nur sehr relativen 
Charakter haben. Unter Sozialethik wird nicht einfach ein individuelles Ver
halten des einzelnen gegenüber der Gesellschaft verstanden, sondern wirklich 
ein Denken in Ordnungen. Selbstverständlich geht es entsprechend der 
Konzeption der evangelischen Theologie in den sozialethischen Überlegungen 
„um ein Stück der Nachfolge, d. h. um das Hören auf das, was Gott geboten 
hat, und um den Nachvollzug im Gehorsam“ (23). Es handelt sich also wohl 
immer um eine persönliche Gewissensentscheidung. Anderseits ist diese Ge
wissensentscheidung nicht nur auf die persönliche Vollendung bedacht, 
sondern sorgt sich zugleich um die Ordnung innerhalb des Ganzen. Auf jeder 
Seite dieses Buches stellt man dieses Bemühen um die Ordnung im Ganzen 
fest. Den Begriff der Ordnung möchte der Autor klar von dem der Institution 
unterschieden wissen. Deshalb werden gegen das naturrechtliche Ordnungs
bild, das ganz durch die institutioneile Gliederung gekennzeichnet ist, größte 
Bedenken angemeldet. Bezüglich des Subsidiaritätsprinzips und dessen, was 
daraus abgeleitet wird, müsse man in der Beurteilung „kritischer sein als der 
Katholizismus, und zwar sowohl im Blick auf die metaphysische Begründung 
als auch -  damit im Zusammenhang -  im Blick auf die Konzeption einer 
,Berufsständischen Ordnung' “ (59). Angesichts der oft feststellbaren Über
spannung solcher Prinzipien wird man dem Autor nicht unrecht geben können. 
Trotzdem empfindet man einige Hemmungen, mit ihm im gleichen Atemzug 
vor einer Ideologisierung bzgl. Familie, Staat, Arbeit undEigentum zu warnen. 
Ehe und Familie stehen doch grundsätzlich auf einem anderen Boden als etwa 
das Eigentum. Zwar liest man gerade bei katholischen Autoren, daß „Familie, 
Eigentum und Staat“ die Grundpfeiler des gesellschaftlichen Lebens seien. 
In populärer Darstellung mag dies angehen. Jedoch in wissenschaftlicher 
Systematik sind diese drei Begriffe nicht in einer Linie zu nennen. Man kann 
darum zwar Karrenbergs Warnung vor Mythologisierung und Ideologisierung 
(60) begreifen. Jedoch würde man die Institution der Ehe nicht als Gegen
stand eines Mythos oder einer reinen Ideologie bezeichnen dürfen. Man kann 
dann immer noch darüber disputieren, wie die staatliche Ehegesetzgebung 
im Hinblick auf die unabänderlichen konkreten Verhältnisse den Kompromiß 
zwischen Wirklichkeit und ethischer Forderung hersteilen soll.
Vielleicht wäre mit dem Autor folgende gemeinsame Lösung zu finden: 
Anerkennung von Ordnungsgrundsätzen, deren Realisierung man allerdings 
je und je zu prüfen hätte. Die Geometrie rechnet doch auch mit dem runden 
Kreis, wobei sie sich klar ist, daß es in Wirklichkeit niemals einen ganz runden 
Kreis geben wird. Wenn der Autor von der „christlichen Sozialauffassung“ 
bezüglich der Eigentumsfrage spricht (185), dann denkt er offenbar nicht nur 
an ein unbestimmtes christliches Wertfühlen, sondern an gewisse Maximen. 
Eine solche Maxime spricht er schließlich aus, wenn er erklärt, daß ein Volk 
nie sich selbst leite, sondern sich stets durch verantwortungsbewußte und 
sachbewanderte Führerpersönlichkeiten (Elite) leiten lassen müsse (60 f.). 
Und bezüglich der Freiheit betont er, daß sie keineswegs das höchste Gut sei: 
„Die Annahme, daß der Mensch bedingungslos die Freiheit schätzt, ist weit
gehend nichts als eine Annahme“ (49). Hier stecken doch offenbar Grundsätze 
verborgen. Allerdings verlangen diese Grundsätze noch ein gutes Stück Spür
sinn, um richtig angewandt zu werden, wie man aus den Ausführungen des 
Verf. über das Erbrecht (184ff.) ersehen kann.
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Naturordnung in Gesellschaft, Staat, Wirtschaft. Hrsg. v. Joseph 
Höffner, Alfred Verdross, Francesco Vito.

Das umfangreiche, Johannes Messner zur Vollendung seines 70. Lebensjahres 
von seinen Freunden dargebotene Werk enthält 54 Beiträge zu Fragen des 
gesellschaftlichen Lebens. Der erste Teil berichtet vom Leben und Werk 
Johannes Messners, der zweite umfaßt die Beiträge über Natur und Übernatur, 
der dritte jene über die Gesellschaft (Familie, Subsidiarität, Eigentum), der 
vierte ist rechtsphilosophischer Natur (Staat, Kirche, Recht, Verfassung, 
Völkergemeinschaft), im fünften sind die Grundsatzartikel über die Wirtschaft 
zusammengestellt. Der Anhang bietet eine Bibliographie J .  Messners. Da es 
sich hier um ein Grundsatzbuch erster Ordnung handelt, werden die Beiträge 
einzeln unter den Autorennamen bibliographisch erfaßt und die wichtigeren 
an Ort und Stelle besprochen.

Nordskog, John Eric: Social Change.
Das Buch ist eine Sammlung von bereits anderweitig veröffentlichten Artikeln 
aus der Feder namhafter Autoren, die sich alle irgendwie mit dem Wandel 
gesellschaftlicher Phänomene befassen. Dabei ist das Wort „gesellschaftlich“ 
sehr weit genommen, da auch der ethnologische und technische Fortschritt 
darin begriffen sind. Ein eigenes Kapitel ist der Frage gewidmet, was unter 
Fortschritt zu verstehen sei und ob man Fortschritt Voraussagen könne 
(R .N ie b u h r ) . Eigentlich sozialethische Fragen werden in folgenden Ab
schnitten besprochen: Ideen und Ideologien (die verschiedenen sozialethischen 
Prinzipien), Wandel wirtschaftlicher und politischer Werturteile (Fragen der 
Wirtschaftsordnung, hier besonders Verwerfung der Planwirtschaft, 256-262, 
Auseinandersetzung mit Keynes Grundsätzen, 274—280, Probleme des Staats
interventionismus, der Bürokratie), Wandlungen auf dem Gebiete von Reli
gion und Recht, Internationale Probleme (besonders Föderalismus einer Welt
organisation). Die Begriffsbestimmung von Ideologie durch Bertrand Russell 
als eines Systems von Glaubensüberzeugungen, das durch eine Priesterschaft 
oder ähnliches gestützt wird (179), begrenzt von vornherein die philosophi
sche Disputation über die Ideologie und ihre Wandlung.

Staatslexikon. Recht, Wirtschaft, Gesellschaft. Band V : Konsumenten
kredit -  Ökumenische Bewegung. -  Band V I: Oligopol -  Schweiz.

Auch die beiden neuerschienenen Bände des Staatslexikons enthalten wie die 
früheren eine Reihe von grundsätzlich bedeutenden Beiträgen, von denen hier 
nur einige genannt werden können. Der Artikel „Körperschaft“ ( F r . L a u fke )  
hat die Verbandsgründung im Auge und betont in seinem grundsätzlichen 
Teil das Subsidiaritätsprinzip. Das Problem der juristischen Person, das an 
sich engstens damit verknüpft ist, wird unter Berufung auf dieses Stichwort 
ausgeklammert. -  Das Problem des „Krieges“ wird von einer Reihe von 
Autoren behandelt. In der moraltheologischen Bewertung wird auf die „lehr
amtlich bedeutsamen“ Ansprachen P ius’ X I I .  hingewiesen, über deren Aus
legung allerdings bereits eine heftige Diskussion entstanden ist. Im Hinblick 
auf die atomaren Kampfmittel wird ausgeführt, daß die unvermeidlichen
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Unsicherheiten und Risiken, die unter Umständen hinzunehmen seien, den 
sittlich möglichen Einsatz „unter bestimmten Umständen“ nicht ausschließen. 
Die sittliche Tragbarkeit des Verhältnisses zwischen Inkaufnahme der Übel 
des Einsatzes einerseits und der Bedeutung der zu verteidigenden Güter und 
Rechtswerte anderseits sei ausschlaggebend, nicht aber die Zahl der zu er
wartenden Opfer, auch nicht die Fernwirkung des Einsatzes etwa in biolo
gischer und erbbiologischer Hinsicht. -  Im Artikel „Kriegsdienstverweige
rung“ ( G . Leder) wird auf die Spannungen zwischen evangelischer und 
katholischer Auffassung hingewiesen. -  Wie solid der verstorbene Moral
theologe und Erzbischof von Freiburg im Breisgau W . Rauch gearbeitet hat, 
beweist die Tatsache, daß sein Beitrag über das „Lebensrecht“ aus der fünften 
Auflage übernommen werden konnte. -  Der Art. „Lebensstandard“ ( E .  
W elty) ist sozialethisch ausgerichtet. B7. sieht das Problem im Sinne einer 
gesunden Kulturorientierung der Wirtschaft. -  Im Art. „Meinungsfreiheit“ 
( H .  Ridder) wird deutlich, wie schwierig dieser Begriff in eine feste Definition 
zu fassen ist. -  H . Faller betont in seinem Art. „Menschenrecht“ mit J .  Messner 
die geschichtliche Einbettung des natürlichen Rechts des Menschen. -  Eine 
bemerkenswerte Würdigung fand das „Naturrecht“, das von zwölf Autoren 
behandelt wurde. Der von E r ik  V /o lf verfaßte Teil über die evangelische 
Stellungnahme zum Naturrechtsproblem klärt viele Mißverständnisse auf. -  
Im Art. „Neukantianismus“ findet man einen kurzen instruktiven Abschnitt 
über die Sozial- und Rechtsphilosophie des Neukantianismus. -  Im Art. 
„Person“ , der aus der Feder von mehreren Autoren stammt, wird im Ab
schnitt „Person und Gemeinschaft“ die vollständige Integration der Person 
in der Gemeinschaft, allerdings in einer personal geordneten Gemeinschaft, 
unterstrichen. Damit ist der richtige philosophische Ansatz für das Problem 
„Person und Gemeinschaft“ gefunden. Allerdings wäre es nun nötig gewesen, 
hier vom Personalismus zu sprechen und im Zusammenhang damit auch vom 
Universalismus. Sehr instruktiv ist der präzis gefaßte Abschnitt über „Die 
Rechtsperson“ (F r . A u g . Frhr. von der H eydte). -  Im Art. „Politik“ wendet 
sich A .  Bergsträsser gegen eine Trennung von philosophischem und politi
schem Bewußtsein. -  Der Art. „Politische Wissenschaften“ ( F r. A u g . Frhr. 
von der H eydte)  gibt einen guten Überblick über den Stand des Problems heute. 
Der Begriff „Pressefreiheit“ hätte wohl den Rang eines eigenen Artikels ver
dient. -  Sowohl im Artikel „Recht“ wie auch in dem Beitrag „Rechtssicher
heit“ wird Klarheit in die in der Rechtsphilosophie vieldiskutierte Frage der 
Rechtssicherheit gebracht. Der Verf. hebt hervor, daß die notwendige Orien
tierung des Rechts an der Gerechtigkeit nicht bedeute, „daß jede Rechts
norm für sich gerecht sein muß. Es gibt auch ungerechtes Recht, dessen 
Gerechtigkeitsbezug sich darin erschöpft, daß es einerseits Teil einer Rechts
ordnung ist, die insgesamt und als solche den Sinn hat, Gerechtigkeit zu ver
wirklichen, und andrerseits selbst für sich wenigstens Rechtssicherheit gewährt“ 
(Sp. 618). In dem Abschnitt „Das Recht und die sozialen Ordnungen“ ist die 
moderne Diskussion über das Recht und die Sozialstruktur zu kurz gekom
men. -  Einen willkommenen Überblick über den modernen Stand der Rechts
soziologie bietet / .  J . M . van der V en  in dem gleichnamigen Artikel. -  Histo
risch gründlich ist der Art. „Rechtsstaat“ ( A .  A lh rech t). -  Der Art. „Rechts
und Staatsphilosophie“ kommt erneut auf das Naturrecht zu sprechen. -  Der 
Art. „Religionssoziologie“ (O . Sehrender) beweist eine gründliche Kenntnis 
der einschlägigen Literatur. Vielleicht wäre der Hinweis auf die Unterschei
dung zwischen der Religionssoziologie etwa im Sinne von Troeltsch oder
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M . Weber und der Religionssoziologie, wie sie von pastoraler Seite als „Sozio
logie des religiösen Lebens“ betrieben wird (z. B. Boulard) notwendig ge
wesen. -  Schließlich sei noch auf den guten geistesgeschichtlichen Überblick 
über das Problem der „Revolution“ (O . Köhler) hingewiesen.

5. Die soziale Natur des Menschen

Köpper, Joachim: Die Dialektik der Gemeinschaft.
Die Widersprüchlichkeit menschlicher Existenz, daß der Mensch einerseits 
aus der Gemeinschaft seine Werte und anderseits doch sein auf sich bezogenes 
Dasein sucht, wird hier dargestellt im Denken von Kant, Hegel, M a rx , Kierke
gaard, Sartre.

MacRae, Donald G .: Darwinism and the Concept of Social Evolution. BJS
Der Artikel verfolgt die evolutionistische Auffassung der Sozialnatur des 
Menschen bei vier Autoren des 18. Jahrhunderts, die bereits vor D arw in  den 
„Darwinismus“ vertreten haben: Ferguson, M iliar, Monboddo, Karnes und seine 
Freunde.

6. Gemeinwohl — Verhältnis von Individuum und Gemeinschaft

Gonella, Guido: La noffone di hene comune.
Ein unveränderter Neudruck der bereits 1938 erschienenen Veröffentlichung. 
Der Verf. behandelt den Begriff des Gemeinwohls, das Gemeinwohl als ethi
sche Norm, Verhältnis von Gemeinwohl und Einzelwohl, Verhältnis von 
Gemeinwohl und Person, Gemeinwohl und soziale Gerechtigkeit, Beziehung 
des Gemeinwohls zur Gemeinschaft, Gesellschaft und Staat, Vielfalt des 
Gemeinwohls. Er zitiert ausführlich Thomas von A quin .

Leisching, Peter: Der Begriff des bonum commune bei Thomas von Aquin. 
OeZR
Der Artikel berührt auf engem Raum eine Unmenge von Problemen: die 
Begriffe „gut“ und „sein“ bei Thomas, das Verhältnis von Individuum und 
Gemeinschaft, den Begriff des „bonum commune“ bei Thomas, Einteilung 
der Gerechtigkeit, Verwirklichung des bonum commune, Stellung des Herr
schers. Man wird nicht ganz klug, wie man sich die Dinge zusammenreimen 
soll, wenn der Autor zunächst betont, das bonum commune umfasse die 
Gesamtheit der menschlichen Werte und damit auch das persönliche Gut, 
die persönliche Vollendung der einzelnen Glieder (16), dann aber später sagt, 
der Mensch sei nicht nur Glied der Gemeinschaft, hingeordnet auf das Ganze, 
er rage vielmehr über die Gemeinschaft hinaus. Es ist dem Autor nicht gelun
gen, die analoge Sinnfülle des Gemeinwohls zu erfassen (vgl. dazu A .  F . U tz , 
Sozialethik I, 151 ff.). Er scheint vor allem nicht genügend zu beachten, daß 
die natura politica nicht identisch ist mit der Existenz in einem konkreten 
Staat.
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Leys, Wayne A. R. -  Perry, Charnes Marquis: Philosophy and the Public 
Interest.

Die Broschüre bietet eine lesenswerte Bestandsaufnahme der verschiedenen 
Begriffe vom öffentlichen Wohl (mit einigen wertvollen literarischen Hin
weisen). Die Autoren beziehen selbst noch keine Stellung. Im Mittelpunkt 
der Schrift steht die Lehre Glendon Schuberts (The Public Interest in Admini
strative Decision-Making, in: APSR 51 [1957] 346ff.; ferner: The Theory of 
the Public Interest in Tudicial Decision-Making, in: Midwest. T. of Pol. Sc. 2 
[1958] lff.).

Messner, Johannes: Zur Ontologie des Gemeinwohls. SJPP
Der Artikel gibt einen Überblick über die verschiedenen Auffassungen zur 
Frage, inwieweit die Gesellschaft als Realität aufzufassen ist. Mit Recht hebt 
M . hervor, daß die empirische Soziologie trotz ihrer großen Verdienste um 
die intra-individuellen Beziehungen die Gesellschaft nicht gefunden hat. Wer 
glaubt, daß man mit Hinweisen auf A .  Gehlen für die philosophische Durch
dringung der Gesellschaft viel gewinnen kann, möge die kritischen Bemer
kungen auf S. 369 lesen. Bezüglich der Gemeinwohlauffassung der neueren 
Scholastik, die besonders durch V .  Cathrein vertreten ist, weist M . mit Recht 
darauf hin, daß man das Gemeinwohl nicht einfach in den Bedingungen und 
Gütern als dem Ergebnis organisatorischer Maßnahmen sehen dürfe. Hem
mend für die allseitige Entwicklung der Gemeinwohlontologie in der Scho
lastik wirke die starke Bindung dieses Begriffes an die politische Gemeinschaft. 
M . findet die ontologische Fülle des Begriffes „Gemeinwohl“ in der Kultur. 
Diese ist „gesellschaftliche, in Wertverwirklichung sich erfüllende Lebens
form und Lebensentfaltung eines Volkes“ (382f.).

Michel, Emst: Der Prozeß „Gesellschaft contra Person“. Soziologische 
Wandlungen im nachgoetheschen Zeitalter.

In einer ausgeglichenen Gesellschaftslehre kann es sich nach Ansicht des Verf. 
nicht darum handeln, einerseits von der Gesellschaft, anderseits von der Per
son Zu sprechen, sondern einzig darum, das Gemeinwohl herauszustellen, in 
welchem die Person integriert ist. Für Goethe war das Öffentliche nichts weiter 
als der Nährboden für die Entfaltung der Person. Unser Autor dagegen sagt, 
daß die Person überhaupt erst ist in der Beziehung zur Umwelt. Im ersten Teil 
dieses Büchleins werden die Existenzbedingungen der Person in diesem Sinne 
dargelegt, wobei der Autor seinen Themenkreis allerdings so weit spannt, 
daß selbst Fragen wie: „Die tiefenpsychologischen Aspekte in der Seelsorge“ 
Aufnahme finden konnten. Allerdings ist dabei zu berücksichtigen, daß es 
sich hier um eine Sammlung von ursprünglich nicht zur Einheit geformten 
Artikeln handelt. Im zweiten Teil wird das Problem der Person in der Gesell
schaft in Einzeldarstellungen verfolgt: Liberalismus, technisierte Klassen
gesellschaft, Strukturwandlung der Familie, Vaterproblem heute, das Alter 
als biographische Stufe, die Alten in der Gesellschaft. Auf die Ausführungen 
über den Liberalismus sei besonders hingewiesen. Dort findet man wohl am 
deutlichsten das Grundthema des Autors durchgeführt: nicht der Mensch und 
die Gesellschaft, sondern der Mensch in der Gesellschaft.
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Ruíz Sánchez, Francisco: Bien común políticoy educación. Sapt
Der Verf. verteidigt vom thomistischen Standpunkt aus die Vorherrschaft 
des Gemeinwohls gegenüber dem Individuum und damit auch die Integrie
rung des einzelnen in das politische Ganze.

Russell, Bertrand: Authority and the Individual.
Die Grundidee der hier gesammelten Vorträge ist die Rettung und Integrie
rung des Individuums in der modernen Gesellschaft. R . kommt jedoch nicht 
über elementare Feststellungen hinaus, wie etwa, daß das Individuum einer
seits frei sei und darum nicht Sklave sein dürfe, anderseits aber auch Glied 
des gesellschaftlichen Ganzen sein müsse. Im Abschnitt über Individual- und 
Sozialethik liest man Gemeinplätze wie: man müsse die allgemein geübte 
Ethik überprüfen, müsse aber anderseits sich den gesetzlichen Vorschriften 
unterwerfen, da das Gesetz die Ordnung garantiere, wo dagegen der einzelne 
glaube, sein Wertgefühl sei grundsätzlich verletzt, sei er zum Ungehorsam 
aufgerufen.

8. Gesellschaft und Autorität — Elite und Macht

Clifford—V aughan, Michalina: Some French Concepts of Élites. BJS
Der Artikel verfolgt den Wandel des Begriffes „Elite“ in der französischen 
Geschichte. Eine entscheidende Rolle spielt hierbei die Auffassung der Elite 
als einer Machtgruppe.

Jaeggi, Urs : Die gesellschaftliche Elite. Eine Studie zum Problem der 
sozialen Macht.
Der Untertitel gibt bereits das Resultat dieser gründlichen soziologischen 
Studie an : Das Elitenproblem als Problem der M acht in der zwischenmensch
lichen Beziehung. Der Verf. hat es gut verstanden, die Macht, welche der 
Elite innewohnt, gegen Gewalt abzugrenzen. Der erste Teil gibt eine kurze, 
aber gründliche Übersicht über die Theorien der Elite (IV. Machiavelli, A ug . 
Comte, Gaetano Mosca, R . Michels, V .  Pareto, G . Simmel, M . Weber, A .  Weber, 
K . Mannheim, die Untersuchungen des Hoover-Institutes, J .  L .  Moreno, G . M ead  
u.a.). Am Schluß versucht der Verf. eine Systematisierung der Elitentheorien 
(Machteliten, Werteliten und Funktionseliten; letzterer Theorie gibt der Verf. 
den Vorzug, da sie eine Substanzialisierung des Elitenbegriffes ablehnt und 
die sozialen Beziehungen zum Ausgangspunkt nimmt). Im zweiten, konstruk
tiven Teil, werden u.a. die Elitenfunktion und die Elite definiert. Als Eliten
funktionen werden die zwischenmenschlichen Beziehungen verstanden, die 
sich in den sozialen Gebilden, die über den kleinen Kreis hinausragen, als im 
wesentlichen einseitige Macht- und Autoritätsbeziehungen abheben. Mit 
Recht betont J . ,  daß die Frage nach der integrierenden und desintegrierenden 
Wirkung bestimmter Eliten ein Problem der konkreten, empirischen For
schung ist, also nicht einfach statisch nach Modellen beantwortet werden kann. 
Das Buch darf ohne Übertreibung als eine der gründlichsten Studien zum 
Elitenproblem, wie es in der industriellen Demokratie gestellt wird, angesehen 
werden.
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10.1 Die soziale Frage im allgemeinen

Furfey, Paul Hanly: Social Problems and the Natural Law. ACSR
Der gut dokumentierte Artikel bespricht die Frage, gemäß welchen Normen 
eine soziale Situation als soziales Problem oder soziale Frage angesehen werden 
müsse. Er disputiert hierbei mit den von den Soziologen aufgestellten Defini
tionen der sozialen Frage, von denen hier nur zwei genannt werden sollen. 
C . M . Case hat als soziales Problem jene soziale Situation angesehen, welche 
gemäß dem Urteil von kompetenten Leuten einen Eingriff in das soziale 
Geschehen verlangen. Gemäß M abel A .  E llio tt und Francis E .  M errill läßt sich 
die soziale Frage oder das soziale Problem an der „sozialen Desorganisation“ 
erkennen. Beide Auffassungen sind, wie der Verf. ausführt, ungenügend, da 
ihnen das objektive Kriterium fehlt. Dieses sei nur in den Normen des Natur
rechts zu finden. Jedoch verlangten diese Normen des Naturrechts noch ein 
hohes Maß an Vernunfteinsicht, um im konkreten Fall ein Urteil zu erlauben.

Goetz—Girey, Robert: Reflexions sur les methodes de l ’analyse sociale. DS

Welche Wissenschaften treten in Tätigkeit, wenn es darum geht, den sozialen 
Stand und damit auch die sozialen Lücken einer Gesellschaft aufzuzeigen? 
Diese Frage will der Verf. beantworten. Er bespricht zunächst die juristische 
und die rein wirtschaftliche Methode, um dann eine Synthese vorzuschlagen, in 
welcher die rechtlichen, wirtschaftlichen, soziologischen, sozialpsychologi
schen Zustände, die Höhe der Technik, die politischen und nicht zuletzt die 
religiösen Elemente zusammengefaßt werden.

L’Occident ä la recherche d’une doctrine sociale. Paul Huvelin, 
Adolphe Graedel, Robert Bothereau, Maurice Guigoz.

Die Schrift enthält vier Vorträge, die durch die Schweizerische Handels
kammer in Frankreich organisiert worden waren. Es werden folgende Themen 
behandelt: Die Rolle der Wissenschaft in den industriellen Problemen, das 
Abendland auf der Suche nach einer Sozialdoktrin, die Gewerkschaft im 
Europa von 1959, Mensch und Betrieb. Im ersten Vortrag wird auf die Bedeu
tung der Wissenschaft für die Lösung der heutigen Probleme und auch auf 
ihre Grenzen hingewiesen, die entscheidende Rolle falle nicht dem Wissen, 
sondern der Verantwortung des Menschen zu. Das zweite Referat unterstreicht 
die Bedeutung der Gewerkschaft in der Erarbeitung einer Sozialdoktrin. Der 
dritte bestätigt diese Aussage. Der vierte bekämpft die Vorstellung, daß die 
Arbeit im Betrieb den Menschen ausfüllen könne.

Schmeltz, Guy-Willy: Bilan de l ’Occident.

Das geistreich geschriebene Buch bietet eine Bestandsaufnahme der geistigen 
Situation im Westen. Wohin die ins Große strebende Technisierung führt, 
hat der Autor sehr treffend ausgedrückt: „Allmählich entgeistigt, hat der 
Mensch im Geld nicht mehr das gefunden, womit man etwas kauft, sondern 
das, womit er sich selbst verkauft“ (442). Die fast unausweichliche Tendenz
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der Technisierung ins Materialistische und in die Konzentration kann nach 
seinen Ausführungen nur gebremst werden, wenn neben der geistigen Erneu
erung auch eine politische einhergeht. Der Verf. meint daher, daß die Wirt
schaftsgemeinschaften sinnlos sind, wenn sie nicht auf höchster Ebene, d. h. 
in der politischen Ordnung, umfassende Führung erfahren. Er vertritt darum 
einen durchkonstruierten Förderalismus (vgl. die Tabelle auf S. 434f.).

Weinberg, S. Kirson: Social Problems in Our Time.

Der Verf., der bereits ein Buch über „Society and Personality Disorders“ ver
öffentlicht hat, geht hier auf einzelne Fragen der sittlichen Entartung unserer 
Gesellschaft ein: Verbrechertum von Jugendlichen und Erwachsenen, sexuelle 
Entartungen im männlichen und weiblichen Geschlecht, Spielbörsen, Alko
holismus, Selbstmorde, Rassenvorurteile usw. Er sieht als Grund hauptsäch
lich die Desorientierung der Persönlichkeit in der modernen Gesellschaft.

10.2 Katholische Kirche und soziale Frage

Das Bild des Arbeiters in der katholischen Sozialbewegung.
Die kleine, aber gediegene und sehr beachtenswerte Schrift wird eingeleitet 
durch einen Beitrag von Goetz B r ie fs : „Das Arbeiterbild bei Bischof von 
Ketteier und Franz Hitze“, in dem der Verf. die sozialpolitische Auffassung 
dieser beiden Männer beschreibt. Josef Paulus schildert die Bemühungen der 
Kirche um den Arbeiter in den Arbeiterverbänden und in den sozialpolitischen 
Forderungen. Gustav Gmdlacb behandelt das Thema: „Katholische Arbeiter
schaft im Volksstaat von Weimar“, H ein z Budde „Das Bild des Arbeiters in der 
Gegenwart“, wobei er energisch gegen die vielfach verbreitete Ansicht 
angeht, die Arbeiterklasse wäre in der „nivellierten Mittelstandsgesellschaft“ 
aufgegangen.

Flory, Charles: Le Catholicisme social devant la crise de civilisation.

Der Band umfaßt die Referate, welche der Autor in den 14 Jahren seiner 
Präsidentschaft an den Französischen Sozialen Wochen gehalten hat. Die 
Anordnung ist systematisch: natürliche Gemeinschaften, wirtschaftliche 
Probleme, Kolonialfragen, Kulturprobleme.

Johannes XXIII. : Die So%ialen^yklika Papst Johannes’ X X I I I . : Mater et 
Magistra. Mit einer Einführung von Eberhard Welty OP.

Diese deutsche Übersetzung (91-151) ist gegenüber der ersten, „römischen“ 
um vieles verbessert und übrigens auch korrekter. Welty gibt in seiner beach
tenswerten, mit willkommenen bibliographischen Hinweisen versehenen Ein
führung (9-87) einen wertvollen Überblick über die Entwicklung der kirch
lichen Soziallehre von Leo X I I I .  über Pius X I .  und Pius X I I .  bis zur vorliegen
den Enzyklika Johannes’ X X I I I .
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Leo XIII. -  Pius XI. : Die sozialen Rundschreiben LeosXIII. und Pius’ X I. 
Hrsg. v. Gustav Gundlach SJ.

Diese Auflage der ohne Zweifel besten deutschen Ausgabe der beiden Rund
schreiben ist ein unveränderter Nachdruck der ersten, im Jahre 1931 erschie
nenen Auflage. Für „Quadragesimo anno“ wurde die römische Übersetzung 
übernommen, „Rerum novarum“ wurde vom Herausgeber, G . Gundlach, 
übersetzt.

Monzel, Nikolaus: Solidarität und Selbstverantwortung.

Der leider zu früh verstorbene Autor gibt hier in einem geschlossenen Band 
seine zerstreut veröffentlichten Artikel systematisch geordnet heraus. Die 
einzelnen Artikel werden in unserem Bande am entsprechenden systematischen 
Ort erfaßt (vgl. die im alphabetischen Register angegebenen Nummern).

Nell-Breuning, Oswald von, SJ : Kirche und Arbeiterschaft. Pr A

Der kurze, aber gehaltvolle Artikel untersucht die Frage, wieweit die Arbeiter
schaft der Kirche treu geblieben ist und wieweit die „amtliche“ Kirche sich 
der Arbeiterfrage angenommen hat.

Rusch, Paul: Menschen im Betrieb.

Der Innsbrucker Bischof beschreibt in einfacher, dem Volk verständlicher 
Form den Betrieb. Im ersten Teil wendet er sich der Belegschaft zu, im zweiten 
dem Problem Maschine und Technik (mit der Forderung der Anpassung 
der technischen Einrichtungen an die Bedürfnisse des arbeitenden Menschen), 
im dritten Teil den Kräften der Betriebsführung und schließlich im vierten 
Teil den Kräften der Betriebsverfassung. Im letzten Teil kommt die betriebs
politische Sicht des Autors zum Durchbruch: Empfehlung des Partner
betriebes (Mitarbeitervertrag, Mitspracherecht, Gewinnbeteiligung) und der 
Produktivgenossenschaft. Nach der Ansicht des Verf. scheint die Abwendung 
vom kapitalistisch organisierten Betrieb, d. h. von der auf dem reinen Arbeits
vertrag aufbauenden Betriebsform, mit zunehmender Mündigkeit des Arbei
ters gefordert. Da der Autor ausschließlich auf dem Boden der Betriebs
organisation bleiben wollte, hatte er keine Veranlassung, von den volkswirt
schaftlichen Konsequenzen einer solchen Betriebsentwicklung zu sprechen, 
z. B. von der Frage der Freizügigkeit des Arbeiters, um derentwillen der 
Arbeitsvertrag volkswirtschaftlich bedeutungsvoll ist.

Templier, Joseph -  Cheveigné, Michel de -  Toulat, Pierre: Essor 
technique et vie chrétienne. Introduction de Charles Barbier.

Drei katholische Theologen, von denen zwei als Seelsorger in engem Kontakt 
mit der bäuerlichen Bevölkerung stehen, haben sich bemüht, eine volkstüm
liche Theologie der „Technik auf dem Lande“ zu schreiben.
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10.3 Evangelische Kirche und soziale Frage

Maury, Philippe: Politik und christliche Verkündigung. Aus dem Fran
zösischen übertr. v. Rudolf Pfisterer.
Deutsche Übersetzung des französischen Originals: Évangélisation et Poli
tique (Genf 1957). (Vgl. hierzu die Besprechung in Band I. dieser Biblio
graphie, S. 208).

11.1. Sozialtheorien und Sozialsysteme -  Allgemeines

Bell, Daniel: The End of Ideology.
Eine Sammlung von überarbeiteten Artikeln und Essais. B . ist der Überzeu
gung, daß alle Ideologien des 19. Jahrhunderts, besonders die marxistische, 
dem Untergang geweiht seien, daß wir heute mehr „zweifeln“ als „glauben“ . 
Unter Ideologie versteht B . jedwede Vorstellung von absoluten Normen.

Ottaviano, Carmelo : Progetto di un disegno di legge per salvare la democrafa 
dalla dittatura.
Das Buch enthält verschiedene von O. in der Zeitschrift „Sophia“ veröffent
lichte, den Marxismus kritisierende Artikel über die gesellschaftliche und 
politische Ordnung. Die Auffassung des Verf. scheint sich einer utopischen 
Paradiesesvorstellung zu nähern.

Pozzo, Gianni M. : L ’ umanesitno del lavoro.
Das Buch behandelt nicht das, was die Sozialwissenschaft eigentlich unter 
„Arbeit“ versteht, es ist vielmehr eine Darstellung der Kulturphilosophie von 
Giovanni Gentile (gemäß dessen posthumem Werk: Genesi e struttura della 
società, Florenz 1946).

11.2.2 Katholische Soziallehre und Sozialtheologie

Cronin, John F., SS: Social Principles and Economic Life.
Auf seinem früheren Werk „Catholic Social Principles“ aufbauend, will der 
Verf. die aus päpstlichen Dokumenten geschöpften Sozialprinzipien auf das 
praktische Leben, vor allem der Amerikaner, anwenden. Der erste Teil 
behandelt allgemein die katholischen Sozialprinzipien, der zweite Teil ist wirt
schaftsethischer Natur, der dritte Teil geht auf einzelne konkrete soziale und 
politische Probleme ein, darunter Internationale Ordnung und Wirtschaft, 
Rassendiskriminierung, katholische Agrardoktrin.

Delmasure, A. : Les catholiques et la politique.
Der Verf. beabsichtigt, die brennenden innenpolitischen, vor allem kultur
politischen Fragen Frankreichs von der katholischen Sozialdoktrin her zu 
beleuchten, wobei er die kirchlichen Verlautbarungen, neben denen der 
französischen Bischöfe vor allem die der Päpste, zu Worte kommen läßt. Im 
Anhang findet man neben anderem instruktive dokumentarische Notizen über
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die französischen politischen Parteien (336-344). Das kirchlich dokumen
tarische Material ist sehr umfangreich und reicht von Benedikt X I V .  bis zu 
Johannes X X I I I .  Das ins einzelne gehende Sachregister des Buches, das ohne 
Zweifel über Frankreich hinaus seine Bedeutung hat, macht die Schrift zu 
einem brauchbaren Nachschlagewerk.

Diez Alegría, José Maria, SJ: Opción del bien y  tolerancia intersubjetiva. 
AFD
Der Verf. untersucht zunächst die Orientierung des Gewissens auf die objek
tive Wahrheit und stellt hierbei fest, daß trotz naturgemäßer Ausrichtung jedes 
Gewissens auf die Wahrheit das subjektive konkrete Urteil irren kann und 
daß diese Irrtumsmöglichkeit von der Gesellschaft anerkannt werden muß. 
Man könne daher niemals das Gewissen zur Annahme des katholischen Glau
bens zwingen. Das Grundgesetz des Zusammenlebens sei darum die Toleranz, 
und zwar und gerade auch vom katholischen Glauben aus, der die katholische 
Kirche für die allein wahre halte. Aus dieser Grundanschauung heraus ergibt 
sich von selbst die heikle Frage, wie etwa ein katholischer Staat sich Zu den 
andern Konfessionen zu verhalten hat. Der Verf. betont hierbei, daß der Staat 
keine direkte apostolische Aufgabe zu erfüllen habe. Anderseits könne er im 
Hinblick auf die überwiegende katholische Mehrheit in der Bevölkerung für 
die Katholiken gewisse Erleichterungen schaffen im Hinblick auf die kon
fessionelle Entfaltung, ohne jedoch die Gewissensfreiheit der Nichtkatho
liken anzutasten. Aus dem gleichen Grunde könne er unter gegebenen Um
ständen gewisse öffentliche Manifestationen von Nichtkatholiken beschrän
ken unter Vermeidung jeden Gewissenszwanges diesen gegenüber.

Duff, Edward, SJ : The ,,Changeable“ Natural Law. SO
Gegen die Annahme, die katholische Naturrechtslehre sei eine Sammlung von 
starren Formeln, erklärt D ., sich besonders auf E .  Welty berufend, daß die 
katholische Sozialdoktrin nur allgemeine Orientierungen geben wolle, die der 
konkreten Realisierung bedürfen. Hierbei könne sich die Situation ergeben, 
daß dasjenige, was vor Zeiten noch als naturgefordert erschien, naturwidrig 
würde.

Guerrero, Eustaquio, SJ : La libertad religiosa y  el Estado católico.
Nach der Darstellung der Ansicht von V ia latoux  und Latreille über die Laizität 
des Staates bezieht der Verf. Gegenstellung, wobei er besonders auf die kirch
lichen Verlautbarungen Bezug nimmt. Er meint, daß man die einkonfessionelle 
Haltung eines katholischen Staates nicht von der multikonfessionellen Situa
tion anderer Staaten aus beurteilen dürfe.

Guerry, Émile, Archevêque de Cambrai : Église catholique et communisme 
athée.
In diesem Hirtenschreiben wendet sich der Erzbischof von Cambrai zunächst 
gegen die falsche Anschuldigung, daß die Kirche sich auf Grund einer Ver
brüderung mit dem Kapitalismus oder Imperialismus gegen den Kommunis
mus wenden würde. Im zweiten Teil wird die unauflösliche Verbindung zwi
schen Marxismus und Atheismus aufgewiesen.
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Kafka, Gustav E . : Der freiheitliche Sozialismus in Deutschland.

Ein aus gründlichem Fachwissen und Kenntnis der einschlägigen Literatur 
geschriebener kritischer Kommentar zum Grundsatzprogramm der SPD. 
Katholische Sozialethik und Ideologie des Freiheitlichen Sozialismus sind 
miteinander unvereinbar. Damit ist allerdings, so wird mit Recht betont, die 
kluge Überlegung des zur Wahl schreitenden Bürgers nicht außer Kurs ge
setzt. Die Frage „Katholik und SPD“ sei immer zugleich mit einer Frage des 
Katholiken an alle anderen Parteien gekoppelt. Der Sozialdemokrat A d o lf  
A rn d t hat, allerdings nicht durchschlagend, versucht, die Argumente K afkas  
zu entwerten (Kafkas falsche Sicht, in: Die neue Gesellschaft 8 [1961] 83-94).

Klüber, Franz: Grundlagen der katholischen Gesellschaftslehre.

Die Schrift behandelt Gegenstand und Methode der katholischen Gesellschafts
lehre, die naturrechtliche Grundlegung, die Sozialprinzipien. Als besonderer 
Vorzug sei hervorgehoben, daß K . die Notwendigkeit der Verifizierung der 
Sozialprinzipien an der konkreten Wirklichkeit unterstreicht.

Mausbach, Joseph: Katholische Moraltheologie. Bd. III, 2. Teil. 10., neu
bearbeitete Aufl. von Gustav Ermecke.
Ermecke hat mit der Neuherausgabe des umfangreichen Werkes von / .  M aus
bach keine leichte Aufgabe zu erfüllen gehabt. Das bestätigt sich von neuem 
in dieser weiter überarbeiteten Ausgabe. Einerseits mußte er die Grundstruktur 
des Werkes wahren, die dadurch gegeben ist, daß Mausbach seine Moraltheolo
gie auf den zehn Geboten auf baute. Anderseits mußten ganz neue Traktate 
berücksichtigt werden, so vor allem auf sozialmoralischem Gebiet. Daß dies 
in diesem Bande gründlich geschehen ist, läßt sich schon rein äußerlich fest
stellen, da gegenüber den 316 S. der vorigen Auflage dieser Band nun 784 S. 
umfaßt. Einleitend werden die Grundtugenden und Grundnormen des Chri
sten dargestellt, weil ohne sie die soziale Normenwelt nicht zu verwirklichen 
wäre. Um die Einteilung des Bandes zu verstehen, muß man den Grundgedan
ken, den der Bearbeiter in das Werk hineingelegt hat, begreifen: Alle sittlichen 
Tugenden sind im christlichen Leben geprägt durch das apostolische Ziel. 
Der einzelne soll seine sittliche Vollkommenheit in den Dienst des Gottes
reiches stellen. Im ersten Abschnitt werden die Pflichten des Apostolates für 
das Reich Gottes in den sozial-personalen Lebensbereichen besprochen. Es 
geht hierbei um die sittliche Verantwortung für die Ordnung der Gesellschaft. 
In diesem Zusammenhang wird behandelt: das Wesen der Gesellschaft mit 
Betonung ihrer sittlichen Struktur, die Familie als Grundlage und Urform der 
Gesellschaft mit allen dazugehörigen Problemen, die Hausgemeinschaft, die 
staatliche Gemeinschaft, die kirchliche Gemeinschaft, gesellschaftliche Gliede
rung nach Stand und Berufen. Ferner kommt in diesem Abschnitt die 
sittliche Verantwortung für das leibliche Leben zur Sprache, worunter ver
schiedene wichtige Probleme fallen: Tötung, körperliche Integrität, Duell, 
Todesstrafe, Notwehr, Krieg usw. Als Drittes wird das Geschlechtsleben in 
seinem sozialen Zusammenhang (Ehe) dargestellt. Der zweite Abschnitt 
befaßt sich mit den Pflichten des Christen in den sozial-materiellen Lebens
bereichen: Rechtsordnung der Wirtschaft (hier besonders die Eigentumsfrage,
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ebenfalls, im Zusammenhang mit der Frage des Rechts, die Naturrechtslehre), 
Übertragung von Rechten durch Rechtsgeschäfte und rechtserhebliche Tat
sachen (der Vertrag mit den verschiedensten Formen bis zu den sogenannten 
Glücksverträgen, Erbschaft), Verletzung der Rechtsverhältnisse und Restitu
tionspflicht. Der dritte Abschnitt behandelt die Pflicht des Christen in den 
sozial-idealen Lebensbereichen (Ehre, Wahrheit, Treue).

Schmieden, Hugo: Recht und Staat in den Verlautbarungen der katholischen 
Kirche seit 1878.

Schm, bemüht sich, die päpstlichen Verlautbarungen über Recht und Staat von 
Leo X I I I .  an bis in unsere Zeit zu sichten und mit einem leicht verständlichen 
Kommentar zu verbinden. Im Hinblick auf den geradezu unabsehbaren Stoff 
(allgemeine Soziallehre, Rechtsphilosophie, Staatsphilosophie) und vor allem 
mit Rücksicht auf die weite Verbreitung, welche die Schrift finden sollte, hat 
es der Verf. wohl mit Absicht vermieden, die geistesgeschichtlichen Grund
lagen, aus denen die Päpste neben den Offenbarungsquellen schöpften, zu 
behandeln.

Thomas, John L., SJ : The Sociological Implications of Catholic Thought. 
ACSR
Der Verf. unterstreicht die Bedeutung der Soziologie für die Anwendung und 
das Durchdenken der katholischen Soziallehre.

Unión Internacional de Estudios Sociales: Código de Moral Política. 
Prólogo, Traducción e Indices por Ireneo González Moral, SJ.
Spanische Übersetzung des „Code de Morale Politique“ der Union Interna
tionale d’Études Sociales von Mecheln. (Vgl. die Besprechung in Band I der 
„Grundsatzfragen“, S. 205).

Utz, Arthur F., OP -  Groner, Joseph F., OP : Aufbau und Entfaltung des 
gesellschaftlichen Lebens. Soziale Summe Pius’ X II. Band III.
Der dritte Band vollendet das Werk, dessen zwei erste Bände 1954 erschienen 
sind. Im Gesamten enthalten die drei Bände 551 Dokumente Pius’ X I I .  über 
die sozialen, rechtlichen, wirtschaftlichen und politischen Fragen. Am Schluß 
befindet sich ein Verzeichnis sämtlicher Reden und anderer bedeutender 
Dokumente Pius’ X I I .  (in zeitlicher Reihenfolge) und ein eingehendes Sach
verzeichnis. Die Übersetzungen halten sich stets ans Original, sind also nicht 
entliehen. Die wenigen sogenannten „römischen“ Übersetzungen wurden 
am Urtext verifiziert und entsprechend verbessert.

Villain, Jean, SJ : L ’Église et le Capitalisme.

Das unscheinbare Büchlein gibt einen guten Einblick in die Stellungnahme der 
Kirche zum liberalen Kapitalismus des 19. Jahrhunderts, zur wirtschaftlichen 
Konzentration, zum Kapitalismus unserer Tage (z. Z. Pius’ XII.) und schließ-

15 Utz, Grundsatzfragen II
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lieh zum Neoliberalismus. Gerade dieser letzte Teil verdient Beachtung, denn 
der Autor hebt gut hervor, daß auch dem Neoliberalismus in gleicher Weise 
wie dem Liberalismus alter Tage die eigentliche gesellschaftliche Konzeption 
im Hinblick auf die Wirtschaftspolitik fehle. Allerdings betont der Verf. eben
falls, daß das Phänomen des Neoliberalismus nicht leicht umschreibbar sei.

Wildmann, Georg: Personalismus, Solidarismus und Gesellschaft.

Der Verf. versucht, mit einigen von ihm falsch verstandenen katholischen 
Autoren polemisierend, die vom Personsein des Menschen ausgehende Ge
sellschaftslehre als die einzig mögliche Sozialethik zu begründen. Er glaubt, 
nur auf diese Weise den Texten Pius’ X I I .  gerecht zu werden.

11.2.3 Evangelische Soziallehre und Sozialtheologie

Kühn, Friedrich -  Hrsg. : Sozialpolitik aus evangelischer Verantwortung.

Ein von einem Gremium kompetenter evangelischer Christen verfaßtes 
Grundsatzprogramm zur Wirtschafts- und Sozialpolitik, das zur sozialen 
Marktwirtschaft positiv Stellung nimmt. Soziale Marktwirtschaft ist verstan
den als Marktwirtschaft plus Sozialpolitik, „wobei es sich weniger um eine 
Summe als um eine Synthese im Sinne einer strukturellen Durchdringung 
handelt, der auch eine gegenseitige Abstimmung von Wirtschafts-, Finanz- und 
Sozialpolitik entsprechen muß. Soziale Marktwirtschaft kann also nur durch 
Wirtschaftsverfassungspolitik im Sinne Euckens verwirklicht werden“ (26). 
Großes Gewicht wird auf die Familienpolitik gelegt.

Oppen, Dietrich von: Das personale Zeitalter.

Die Grundidee des Verf. ist die Ansicht, daß das Evangelium kein soziales 
Reformprogramm enthält, daß es kein „christliches Gesellschaftsbild“ zeichnet 
oder vorschreibt. Ebensowenig aber wende es sich nur an eine Innerlichkeit 
des Menschen, die für seine äußere Lebensform belanglos und unwirksam 
bliebe. Das Christentum setze den Glaubenden in ein völlig neuartiges Ver
hältnis zur Welt und damit auch zu den Formen des Lebens, zu Familie, Staat, 
Herrschaft usw. Aus diesem neuartigen Verhältnis heraus verändere sich auch 
stetig die Existenzweise. Darum zeigt sich v. 0 .  allen festen Formen gegenüber, 
die man allzu rasch sakralisieren möchte, skeptisch. Aus dieser Grundidee 
heraus versteht sich sein Begriff der „Organisation“ im Sinne der beweglichen 
Ordnungsform im Gegensatz zu der traditionalen, auf langfristige Beständig
keit auch in Einzelzügen abgestellten ständisch-sakralen Welt. Unter dem 
Titel „Organisation“ werden die drei Grundtypen, in denen Organisation 
konkret erscheint, untersucht: Verein, Betrieb, Staat. Als entscheidende, vom 
Verf. besprochene Fragen stellen sich nun: 1. Welche Kräfte vermögen der 
beweglichen und veränderlichen modernen Welt festen Bestand zu verleihen, 
nachdem die sakral-traditionale Ordnung sozusagen ganz abgebaut worden 
ist? 2. Welche Heilmittel oder welche Auswege finden wir aus der in der Neu
zeit feststellbaren „Vereinzelung“ des Menschen in der Gesellschaft? Die 
Institution, die durch öffentliche und gegenseitige Kontrolle, durch Recht-
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sprechung und Strafbefugnis ausgezeichnet ist, habe im geschichtlichen 
Prozeß, welcher die Organisation hervorbrachte, ihre Kraft verloren, so daß 
das Hauptgewicht der Verantwortung auf der personalen Seite liege. Diesem 
Gedanken geht der Verf. in dem „Die Person“ überschriebenen Abschnitt 
nach, in welchem er die Gefährdung der personalen Welt, die Familie als Ort 
der Person, Glaube und Gemeinde in der modernen Welt behandelt.

Schweitzer, Wolfgang: F reiheit %pm Leben.

Die Schrift will ein volkstümliches Handbuch evangelischer Ethik sein. In 
den ersten drei Kapiteln wird die Einstellung des Christen zur Welt, in der wir 
leben, besprochen. Die drei folgenden Kapitel gehen auf die Stellung des 
Christen in Familie und Ehe, in der Wirtschaftsgesellschaft und im Staat ein. 
Am Schluß wird auch die Frage des gerechten Krieges und der Kriegsdienst
verweigerung angerührt. Der Grundgedanke dieser Ethik ist, daß der christ
liche Glaube nicht in den Morallehren liegt, die man von der Bibel her etwa 
formulieren könnte, sondern in der Erwartung der Ankunft Christi. Das 
natürliche Gewissen des Menschen wird bestimmt als „eine unüberhörbare 
Erinnerung daran, daß er immer mit anderen Menschen zusammenlebt und 
selbst auf die allgemeine Einhaltung der Regeln angewiesen ist, die die Men
schen sich für ihr Zusammenleben gegeben haben“ (39 f.).

Tillich, Paul: L ove, Power, and Justice.

Die Schrift enthält die Vorlesungen, die der Verf. in Nottingham (England) 
gehalten hat. Es handelt sich dabei um die ontologische Grundlegung der 
Sozialethik bis hinein in die theologischen Dimensionen. Die vorliegende 
zweite Auflage ist unverändert. Es liegt übrigens bereits eine deutsche Über
setzung vor: „Liebe, Macht, Gerechtigkeit“ (J. C. B. Mohr [Paul Siebeck], 
Tübingen 1955).

Tödt, Heinz Eduard: Theologie der G esellschaft oder theologische Sosfa l- 
e th ik?  Ein kritischer Bericht über Wendlands Versuch einer evangeli
schen Theologie der Gesellschaft. ZEE
Dieser sorgfältig ausgearbeitete Bericht verdient alle Beachtung. E rn st Troeltsch 
hatte erklärt, das Christentum habe keine Sozialtheologie, d. h. keine aus seiner 
religiösen Idee unmittelbar entspringende Sozialtheorie, weder unmittelbar 
dogmatisch noch mittelbar durch logische Konsequenz. Gegenüber dieser 
Auffassung hatte Wendland den positiven Gegenbeweis anzutreten versucht. 
Tödt sieht sich daher vor die Notwendigkeit gestellt, zunächst einmal das 
Urteil Troeltschs über die Möglichkeit einer Sozialtheologie zu untersuchen, 
um dann Wendlands Versuch einer Theologie der Gesellschaft zu analysieren. 
Anschließend behandelt er die Flauptgegensätze zwischen Troeltsch und Wend
land und macht zum Schluß kritische Erwägungen zu Wendlands Theologie 
der Gesellschaft. Nach Troeltsch war die Sozialphilosophie der christlichen 
Kirchen nichts anderes als die Übernahme dessen, was bereits vorlag, nämlich 
des antiken Naturrechts. Er meinte aber, daß diese geistige Kraft schon lange 
erschöpft sei. Heute müsse (Troeltsch schrieb dies im Jahre 1922) angesichts 
der Differenzierung des Lebens das Religiöse und das Politisch-Ökonomisch-
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Soziale voneinander gelöst und letzteres der völlig profanen Gestaltung über
geben werden. Es komme darauf an, eine rein soziologische Einstellung zu 
dem ganzen Problem zu finden. Die Religion sollte sich also nicht in sozial
philosophische oder sozialpolitische Dilettantismen stürzen. Wendland dagegen 
sieht gerade in der christlichen Eschatologie die mächtige Kraft, das Christen
tum in jeder Situation mit der Gegenwart in Kontakt zu bringen. Eine ent
scheidende Rolle spiele dabei die Dämonenerkenntnis. Es handelt sich hierbei 
um die vielen neutestamentlichen Aussagen über Dämonen und den Sieg 
Christi über die „Mächte“ . Wendland bedient sich auch des Begriffes „Natur
recht“, obwohl für ihn „Natur“ des gesellschaftlich lebenden Menschen ein 
zweideutiger Tatbestand ist, da der Mensch einerseits Geschöpf Gottes ist 
und anderseits doch in der Entzweiung mit Gott lebt (vgl. S. 226f.).

Trillhaas, Wolfgang: E th ik .

Es sei besonders auf den dritten Hauptteil dieser Ethik hingewiesen, in wel
chem vom evangelisch-theologischen Standpunkt aus die „Ethik der Gemein
schaft.“ behandelt wird.

Wild, John: H um an Free dom and Social Order.

Im ersten Teil behandelt W . die Möglichkeit einer christlichen Philosophie’ 
im zweiten entwirft er die Grundlinien einer christlichen Ethik und Sozial
philosophie. Er bekämpft im Thomismus die Rationalisierung des Glaubens. 
Es ginge nicht darum, eine philosophia perennis aufzustellen, sondern aus 
christlichem Geist die „Lebenswelt“ zu erfassen. W . sympathisiert mit 
Kierkegaard.

11.6 Sozialismus

Arnolds, A. L. M .: D er moderne Sozialism us. L

Ein anregender Artikel über die Grundanschauungen des heutigen Sozialis
mus. Der Verf. betont, daß dem heutigen Sozialismus eigentlich der Ausgangs
punkt verlorengegangen sei und damit auch das Endziel, daß somit der Sozialis
mus von heute nichts anderes sei als eine Zusammenreihung verschiedener 
konkreter Ziele, auf die sich seine Anhänger auf Grund rationeller Erwägun
gen geeinigt haben. Man könnte also im Sinne unseres Verf. etwa sagen, der 
moderne Sozialismus sei ein rationeller Opportunismus.

Brunello, E. Bruno: Socialismo e democrazia nel Secolo X I X .

In zwölf Kapiteln schildert B . die großen Sozialisten, angefangen von C. E . 
Saint-Simon bis zu F . D e Sanctis. In einem Anhang finden sich kurze Bemer
kungen über den Leninismus und den Ursprung des Proletariates.

Calvez, Jean-Yves: W as is t heute S ozia lism us? D
Der beachtenswerte Artikel gibt unter Hinweis auf Äußerungen sozialistischer 
Autoren einen Einblick in die Wandlungen, welche der Sozialismus im letzten 
Jahrzehnt durchgemacht hat. Es wird besonders die Einstellung zum Klassen-
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denken, zum Privateigentum und zur Sozialisierung, zur Kontrolle der wirt
schaftlichen Macht, zur Religion dargestellt. Der Verf. zeigt deutlich, daß die 
liberalen Quellen des Sozialismus noch lebendig sind, wenngleich der Radika
lismus der wirtschaftlichen und sozialen Anschauungen verglüht ist.

Heinrich, Johannes: Freiheit durch Ordnung? Der demokratische Sozialis
mus zwischen Furcht und Hoffnung. PrA

Eine Kritik des SPD-Grundsatzprogramms.

Kofler, Leo: Staat, Gesellschaft und Elite %wischen Humanismus und Nihilis
mus.
Der Verf., der auf den Gedanken des Sozialisten Georg Lukacs fußt, behandelt 
einige Strukturfragen bezüglich Staat und Gesellschaft: Staat als Ganzheit, 
Bürokratie im bürgerlichen Staate, Gesellschaft, Verweigerung des Wahlrechts 
als Wesensmerkmal des Bürgertums, Proletariat, progressive Elite usw. Er 
ist der Überzeugung, daß die einzige geschlossene Theorie soziologischer 
Ganzheitsbetrachtung, die heute noch diskutiert wird, die dialektische sei.

Sampurnanand: Indian Socialism.

In dieser philosophisch gehaltenen Schrift gibt J-. seine Auffassung vom 
demokratischen Sozialismus wieder, wobei er besonders auch auf die welt
anschaulichen Probleme eingeht. Im Anhang findet man zum Thema vier, 
bereits anderswo veröffentlichte Artikel, von denen drei aus der Feder anderer 
Autoren stammen. Es wird hier u. a. nochmals die von L. betonte Unterschei
dung zwischen Kommunismus und Sozialismus herausgearbeitet.

Sänger, Fritz: Grundsatzprogramm der SPD.

S . betont im Vorwort, daß seine Bemerkungen zu dem in Bad Godesberg am
15. November 1959 von der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands be
schlossenen Grundsatzprogramm seine freie Äußerung seien und keinen An
spruch erheben, das Programm verbindlich zu kommentieren. Der einzig 
gültige Kommentar werde von der politischen Wirklichkeit gegeben, von dem 
Verhalten der SPD und ihrer verantwortlichen Politiker, von den Abgeordne
ten im Bundestag, in den Landtagen, Gemeindevertretungen und von den 
Beauftragten oder Mitgliedern der Partei, die im öffentlichen Leben wirken, 
von ihren Anträgen und Entscheidungen. „Denn nur beständige und mutig 
zugreifende Tätigkeit der Sozialdemokraten wird Schritt für Schritt sozialisti
sche Wirklichkeit schaffen“ (Vorwort). Diese Anpassung an die gesellschaft
liche und wirtschaftliche Wirklichkeit ist auch das Grundthema, das sich durch 
den ganzen Kommentar hindurchzieht. Von hier aus findet S . sogar den An
schluß an das kommunistische Manifest. M a r x  und Engels haben keine Dogmen 
der Politik aufstellen wollen, sie haben sich vielmehr zur Anpassung des 
politischen Kampfes an die jeweilige Wirklichkeit bekannt (13). Es sind also 
die geschichtlich vorliegenden Umstände, die überall und zu jeder Zeit für die 
politische Arbeit bestimmend sein müssen. Im Anhang des Buches findet sich
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der Text des Grundsatzprogrammes, das vom Außerordentlichen Parteitag 
der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands in Bad Godesberg (13.-15. No
vember 1959) beschlossen worden ist, anschließend eine Liste der Partei
programme der Sozialdemokraten von 1862 an.

Schaper, B. W. : Albert Thomas. Trente ans de réformisme social. Pré
face de Marius Moutet.
A lb er t Thomas (1878-1932) gehört zu den markantesten französischen Sozia
listen des rechten Flügels. Er war Abgeordneter, Minister, Direktor des 
Internationalen Arbeits-Büros. Die vorliegende Monographie verwebt ein 
gutes Stück Geschichte des europäischen Sozialismus in ihre Darstellung.

11.7.1 Kommunismus, Dialektischer Materialismus -  Allgemeines

Schlette, Heinz Robert: Soivjethumanismus. Prämissen und Maximen 
kommunistischer Pädagogik.
Schl, stützt sich in seiner Untersuchung der sowjetischen Ideologie als der 
Grundlage der Erziehung im besonderen auf zwei sowjetische Autoren: 
M ichail Iwanowitsch Kalinin und A lexander Fjodororvitsch Sischkin. Der Verf. ver
fehlt es aber nicht, da und dort auf die weiteren geistigen Fundamente hin
zuweisen {M arx, Engels bis Hegel und Fichte). Für unsere Zeit, in welcher wir 
einer so vielfältig schillernden Entfaltung kommunistischer Moral begegnen, 
ist wichtig, was der Autor sagt: „Da . . . die Moral als zum Überbau gehörig 
jeweils durch die ökonomischen Verhältnisse in der Basis bedingt ist, bringt 
die politische und wirtschaftliche Etablierung der kommunistischen Ideologie 
notwendig eine neue M oral hervor. Deren formales Prinzip ist der sozialistische 
dialektische Universalpragmatismus; ihre materialen Forderungen werden aus 
der Konstellation der Umstände bestimmt. Die inhaltliche Festlegung der 
kommunistischen Moral erscheint von vornherein aus der dialektischen Sicht 
der Geschichte in einer zweifachen Gestalt. Wo sie sich auf das Verhalten der 
Kommunisten innerhalb der Partei selbst auf die Menschen innerhalb des 
Gesinnungsradius bezieht, ist sie anders als dort, wo es um das Verhalten 
gegenüber den nicht kommunistisch denkenden Menschen geht. Im Verhalten 
zu den Nichtkommunisten hängt die marxistisch-leninistische Moral wiederum 
ab von der Intensität der Fremdheit, Ferne oder Feindlichkeit. Man hat also 
beim immanenten Nachdenken der Prinzipien der kommunistischen Moral 
stets diese Doppelseitigkeit ihrer konkreten Ausgestaltung zu berücksichtigen, 
die das Fundament für die Ethik und Pädagogik der Dialektik darstellt“ (57f.). 
Von diesen Ausführungen her wird man vielleicht die Grundeinstellung vieler 
heutiger Sozialisten (nicht nur Kommunisten) verstehen, wie sie z. B. von 
Sänger dargestellt worden ist (vgl. die Besprechung zu dessen Buch in diesem 
Band).

11.7.2 Marxismus-Leninismus (Sovietica)

Baas, fimile: Introduction critique au Marxisme.
Nach einer mit Texten belegten Analyse des marxistischen Materialismus 
(17-61) und der marxistischen Dialektik (63-110) werden die Grundthesen
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des Marxismus vom Standpunkt des Thomismus aus geprüft. Der Verf. sucht 
zunächst mit philosophischer Gründlichkeit die christlichen Parallelen in der 
marxistischen Weltanschauung. Erst dann geht er an die Kritik. Die marxisti
sche Dialektik erscheint so als eine Philosophie, die ein echtes Problem auf
gegriffen hat, das man nicht einfach mit einem gewissen Spiritualismus abtun 
kann (vgl. bes. 126-134: Materie und Geist).

Ehlen, Peter: Der Atheismus im dialektischen Materialismus.
Im ersten Teil untersucht E .  die Einflüsse, welche M a r x  und Engels zu 
Atheisten gemacht haben (besonders persönliche Erlebnisse in ihrer Jugend 
sowie die Begegnung mit der Philosophie des jungen Hegel). Eingehend 
werden die philosophischen Frühschriften von M a r x  und Engels untersucht 
und die Verbindung zur atheistischen Philosophie Bruno Bauers und Ludwig  
Feuerbachs nachgewiesen. Im zweiten Teil wird das M a r x  sehe Menschen- und 
Gesellschaftsbild aufgezeigt, wobei sich herausstellt, daß der Atheismus davon 
nicht zu trennen ist.

Gropp, Rugard O tto: Was ist der dialektische Materialismus ?
Der Verfasser dieser Schrift ist Professor an der Karl-Marx-Universität in 
Leipzig. Die Broschüre hat in der DDR bereits die neunte Aufl. erreicht. Der 
westliche Verlag hat allerdings „einige kürzere Passagen“ gestrichen, „die im 
Zusammenhang mit dem Thema nur für die Konkretisierung des Stoffes unter 
dem speziellen Aspekt der DDR wesentlich waren“ (C arl A ugust Weber im 
Vorwort, 8). Man kann in dieser Schrift selbstverständlich keinerlei Kritik 
des dialektischen Materialismus erwarten. Erfahrungswissenschaften und Phi
losophie und „schließlich die Theorie des Marxismus, die Grundlage der Ge
sellschaftswissenschaften, haben ihren Ursprung in der Praxis“ (118). „Der 
dialektische Materialismus ist die weltanschauliche und methodische Grund
lage aller, der Natur- wie der Gesellschaftswissenschaften; er ist das Allge
meine in der marxistisch-leninistischen Philosophie. Andererseits verhilft erst 
der historische Materialismus zum Verständnis der gesellschaftlichen Zusam
menhänge und des wissenschaftlichen Sozialismus“ (123).

Heinrich, Johannes: Über den sozialistischen Realismus. PrA
Eine lesenswerte Kritik der Schrift von Georg Lukacs, „Wider den mißver
standenen Realismus“ (1958).

Lukacs, Georg: Histoire et Conscience de Classe. Essais de dialectique 
marxiste. Traduit de l’allemand par Kostas Axelos et Jacqueline Bois.
Eine Sammlung von Studien über die marxistische Dialektik, die der Autor 
1919—1922 geschrieben hat. Auf dem fünften Kongress der Kommunisti
schen Internationale (unter Bucharin und Zinovjev) wurde das Buch, wie der 
Übersetzer in seiner Einleitung ausführt, als revisionistisch, reformistisch und 
idealistisch verdammt. Der Autor nahm diesen Urteilsspruch gelehrig an und 
verurteilte seinerseits ebenfalls sein Werk. Dieses wurde nicht nur von der 
marxistisch-leninistischen Orthodoxie verworfen, sondern ebenfalls von der 
Sozialdemokratie und Kautsky (vgl. Die Gesellschaft, 1924).
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Marxismusstudien. Dritte Folge. Beiträge von Ludwig Landgrebe, 
Iring Fetscher, Erich Thier, Thilo Ramm. Hrsg. v. Iring Fetscher.

Der Band enthält vier sorgfältig gearbeitete, gut dokumentierte Beiträge über: 
Das Problem der Dialektik ( L .  Landgrebe), Das Verhältnis des Marxismus 
zu Hegel ( I .  Fetscher), Über den Klassenbegriff bei Marx ( E .  Th ier), Lassalle 
und Marx (T h . R a m m ). (Vgl. die Besprechung in ARSP 4 [1960] 591).

Morale chrétienne et morale marxiste, par Vercors, Guy Besse, 
Dr. Paul Chauchard, Gilbert Mury, Claude Cuénot, Claude Tresmon- 
tant, Roger Garaudy.
Das Buch enthält die Stellungnahme von drei Katholiken und drei Marxisten 
zur Moral. Der Herausgeber (V ercors) versucht eine gewisse Überbrückung 
der Meinungen, ohne allerdings die wesentlichen Unterschiede zu leugnen.

Stepun, Fedor: D er Bolschewismus und die christliche E xistenz^.

Der durch seine Veröffentlichungen bereits ausgewiesene gute Kenner der 
russischen Kultur geht hier den historischen Wurzeln des Leninismus nach. 
Der Bolschewismus erscheint als eine phantomhafte Begegnung des entchrist- 
lichten russischen Mittelalters mit dem entarteten westeuropäischen Sozialis
mus. Angesichts der religiös strukturierten russischen Regierungsform, die 
aller Religion den Kampf angesagt hat, stellt der Verf. die Frage, was der We
sten an echtem Glauben entgegenzuhalten habe. Er sieht in der weltanschauli
chen Entleerung der Persönlichkeit, der Freiheit und des Rechts die eigentliche 
Schwäche des Westens.

Verret, Michel: L es m arxistes et la religion.

Diese polemische, in intolerantem Ton geschriebene Schrift hat sich vor
genommen, zu beweisen, daß Gott nicht existiert, und die Gründe zu erbrin
gen, warum es noch Gläubige auf Erden gibt.

11.9 Individualismus, Liberalismus, Neoliberalismus

Antoni, Carlo: L a  restaura^ione del d iritto  d i natura.

Der Verf. hatte 1955 einen Kommentar zu Benedetto Croce herausgegeben. Die 
vorliegende Schrift kann man wohl als den zweiten Band jener ersten Ver
öffentlichung bezeichnen. Während es dort mehr um die philosophischen 
Grundfragen ging, untersucht der Verf. hier die Prinzipien der gesellschaft
lichen Ordnung im Sinne Croces: das Individuum, Anfang und Sinn aller 
geschichtlichen Entwicklung und zentrale Idee des Naturrechtsdenkens bei 
Croce. Das Buch bietet somit eine Sozial- und Staatslehre auf der Basis der 
Naturrechtskonzeption B . Croces.



ZUSAMMENFASSUNG — RÉSUMÉ — SUMMARY — RESUMEN

Die Prinzipien der Gesellschaftslehre
Die allgemeine Gesellschaftslehre, wie sie in dem ins Auge gefaßten 
Zeitraum (1959-1961) vorgetragen wird, trägt durchweg dasselbe Ge
präge, wie es bereits in Band I dargelegt wurde (220f.). Allerdings hebt 
sich deutlich eine ernste Besorgnis um die sittlichen Grundlagen unserer 
Gesellschaft ab. Dazu hat einerseits die Auseinandersetzung zwischen 
Ost und West geführt, anderseits aber auch das deutlich feststellbare 
Bedürfnis, den einzelnen ins Gesellschaftsganze zu integrieren, da das 
rein formale Grundgesetz der Freiheit offenbar nicht ausreicht, um aus 
einer Summe von Menschen ein lebendiges Gebilde zu machen. In 
diesem Zeichen stehen die gesellschaftlichen Wertlehren, wenngleich 
diese noch nicht über eine Individualethik hinauskommen, vor allem 
aber die zahlreichen, geradezu üppig aus dem Boden schießenden 
religionssoziologischen Untersuchungen, nicht zuletzt die noch zahl
reicheren Veröffentlichungen kirchlicher Kreise, katholischen und 
evangelischen Bekenntnisses, die sich um eine echte Sozialdoktrin be
mühen. Es scheint, daß sich langsam ein Gesellschaftsbild abzeichnet, 
welches über die rein negative Fassung der Toleranz hinausgeht. Aller
dings ist, abgesehen von den theologisch orientierten Veröffentlichun
gen, diese Tendenz noch nicht in voller Deutlichkeit ausgeprägt.

Les principes de la doctrine sociale
La doctrine sociale, telle qu’elle apparaît dans la période envisagée 
(1959-1961), présente les mêmes caractéristiques que celles qui ont été 
exposées dans le volume I (p. 221). Toutefois il en ressort une nette 
préoccupation quant aux fondements moraux de notre société. Cette 
préoccupation provient d’une part du conflit entre l’Est et l’Ouest, et 
d’autre part de la nécessité d’intégrer l’individu dans un tout social, 
puisque, de toute évidence, le principe formel de la liberté ne suffit 
pas à faire d’une somme de personnes une réalité sociale. C’est cette 
ambiance psychologique que nous retrouvons dans les différentes 
philosophies des valeurs sociales, bien qu’elles n’aient pas encore pu 
sortir d’une éthique individuelle. Nous la constatons aussi dans les 
nombreuses recherches qui ont surgies de la sociologie religieuse, et 
enfin dans les publications, plus nombreuses encore, émanant d’auteurs 
à orientation religieuse, catholique ou protestante, qui travaillent à la 
recherche d’une vraie doctrine sociale. Il semble qu’il se dégage une
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image de la société qui dépasse la conception purement négative de la 
tolérance. Toutefois, mis á part les publications á orientation théologi- 
que, cette tendance n’est pas encore clairement exprimée.

The Principles of Social Doctrine
The social doctrine, as it appears in the period with which we deal 
(1959-1961), presents the same trends as exposed in volume I (p. 222). 
Nevertheless, there appears serious concern for the moral foundations 
of our society. This solicitude comes on the one hand from the conflict 
between East and West, and on the other hand from the obvious 
necessity of integrating the individual into society, because the formal 
principle of liberty is evidently not sufficient to make a social reality 
out of a sum of individuals. This tendency we find in the different social 
value-philosophies, although these philosophies do not actually transcend 
individual ethics. They are to be found also in the numerous researches 
which emanate from religious sociology, and finally in those even more 
numerous theological publications, both catholic and protestant, which 
strive to work out a true social doctrine. It seems that a conception of 
society is being outlined, which exceeds the merely negative principle 
of tolerance. It must, however, be said that, if we abstract from the 
above-mentioned theological publications, this tendency has so far not 
been clearly developed.

Los principios de la Doctrina Social
La doctrina social, tal como aparece en el período considerado (1959— 
1961), presenta idénticas características a las expuestas en el volumen I 
(223); a pesar de todo, sobresale una clara preocupación respecto a los 
fundamentos morales de nuestra sociedad. Esta preocupación proviene 
por una parte del conflicto entre el Este y el Oeste, y por la otra de la 
necesidad de integrar el individuo en un todo social, puesto que evi
dentemente, el principio formal de la libertad no es suficiente para hacer 
de un conjunto de personas una realidad social. Esta tendencia será la 
que encontraremos en las distintas filosofías de valores sociales, a pesar 
de que aun no hayan podido sobresalir de una ética puramente individual. 
La encontramos también en las numerosas investigaciones que han 
surgido de la sociología religiosa, y por fin en las publicaciones, más 
numerosas aun, emanando de autores de orientación religiosa, católica 
o protestante, que trabajan en la búsqueda de una verdadera doctrina 
social. Parece que se desprende una noción de la sociedad que supera a 
la concepción puramente negativa de la tolerancia. Sin embargo, a parte 
de las publicaciones de orientación teológica, esta nueva tendencia no 
se ha exprimido aun claramente.
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RECHTSPHILOSOPHIE 
PHILOSOPHIE DU DROIT 

PHILOSOPHY OF LAW 
FILOSOFIA DEL DERECHO

1. Geschichtliches zur Rechtsphilosophie

Gagner, Sten: Studien %ur Ideengeschichte der Gesetzgebung.

Der Verf. beschäftigt sich mit der Rechtsgeschichte des 13. Jahrhunderts. Um 
den in diesem Jahrhundert vor sich gehenden „Typenwandel“ der Rechts
bildung darzutun, verfolgt er seine Wirkungen bis in die Neuzeit. Die „geset
zespositivistische Umwälzung“ wird vor allem den Naturrechtsphilosophen 
interessieren. Das wissenschaftlich hochwertige Buch ist gut dokumentiert 
(bzgl. der Lehre Thomas’ v. A q u in  sei der Verfasser auf die Kommentare in den 
französischen und deutschen Ausgaben hingewiesen).

Hellmer, Joachim: Recht.

Der kleine Band ist eine gediegene, nach Stichworten alphabetisch geordnete 
Einführung in die Hauptgebiete und Grundfragen des deutschen Rechts. So
sehr es dem Autor darauf ankommt, den Leser in das positive Recht einzu- 
führen, so läßt er doch überall seine rechtsphilosophischen und rechtspoliti
schen Ansichten einfließen. Anläßlich der Darstellung des Gleichberechtigungs
gesetzes von Mann und Frau in der Ehe erklärt er z. B., daß der Gesetzgeber 
nur das nachholen könne, was das Leben ihm vorgeführt hat, daß darum auch 
solche Regelungen wie die der Gleichberechtigung nur als Nachzeichnungen 
des tatsächlichen Lebens zu verstehen seien: „sie sollen nachvollziehen, sie 
sollen das Recht der inzwischen außerhalb des Rechts gewandelten Sitte an
passen“ (72). Der erzieherische Charakter des Gesetzes im Sinne vorgegebener 
natürlicher Institutionen tritt hier also zurück zugunsten der soziologisch 
aufgefaßten Sitte, d. h. des gesellschaftlichen Brauches. Im Strafrecht, um ein 
anderes Beispiel grundsätzlicher Äußerungen zu erwähnen, ficht der Verf. mit 
Recht für die vollständige Überwindung des Erfolgstrafrechts (275ff.). Er ist 
energischer Gegner der Todesstrafe (303f.).

Kisch, Guido: E rasm us und die Jurisprudenz s^ ner Z e it.

Die gründliche Schrift gibt Auskunft über das Eindringen des antiken Billig
keitsideals, insbesondere der aristotelischen Epikeia, in das Rechtsdenken des
16. Jahrhunderts.

Langner, Albrecht: D er Gedanke des N aturrechts se it W eim ar und in  der 
Rechtsprechung der Bundesrepublik.

Im ersten Teil behandelt der Verf. die Wertschätzung des Naturrechts in der 
Weimarer Zeit. Er stellt hierbei eine Abwendung vom Positivismus im Sinne
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einer Annäherung an Naturrechtsideen fest. Im zweiten Teil, der vom Rechts
denken des Nationalsozialismus handelt, geht er vom nationalsozialistischen 
„Rechtsemeuerer“ C arl Schm itt aus, um dann die völkische Rechtsidee dar
zustellen. Auf die Frage, ob der Nationalsozialismus eine positivistische oder 
eine naturrechtliche Theorie verteidigte, antwortet der Yerf. mit einer Unter
scheidung: In der Rechtserzeugung war der Nationalsozialismus positivistisch, 
in der Rechtsanwendung naturrechtlich, insofern Argumente aus dem ewigen 
Volkstum naturrechtlich bezeichnet werden können. Im dritten Teil wird die 
Rechtspraxis der Bundesrepublik betrachtet, wobei der Autor eine Rück
wendung zu den absoluten sittlichen Normen im aristotelisch-thomistischen 
Sinne feststellt.

Morris, Clarence -  ed.: The G reat L egal Philosophers.

Das umfangreiche Textbuch der Rechts- und Staatsphilosophie bringt in 
englischer Sprache Exzerpte aus Aristoteles, Cicero, Thomas von A q u in , Hugo 
Grotius, Th. Hobbes, John Locke, Montesquieu, D avid  H um e, J .  J . Rousseau, Kant,

J .  Bentham, F r. C . von Savigny, G . W . F r. Hegel, J .  A u stin , J .  S tuart M ill, R . von 
Ihering, Oliver Wendell H olm es j r . ,  E .  Ehrlich, J .  D abin, J .  Dewey, B . N .  Cardoxp, 
Roscoe Pound. Die einzelnen Autoren werden kurz durch eine populär gehaltene 
biographische Notiz eingeführt.

Strauch, Dieter: R echt, G esetz und S ta a t bei Friedrich C a rl von Savigny.

Im Gegensatz zur allgemeinen Ansicht von einer vermeintlichen Statik im 
Rechtsdenken Savignys stellt S t. in dessen Rechtslehre drei Perioden fest. In 
der ersten wird nur die Gesetzgebung als Rechtsentstehungsquelle angesehen. 
In der zweiten steht das geistige Dasein des Volkes im Vordergrund, so daß 
das Gesetz fast ausschließlich nur feststellende und korrigierende Funktion 
hat. In der dritten Periode wird neben dem emanierenden „Werden“ des 
Rechts die gesetzgeberische „Tat“ als unabweisbares Element anerkannt. In 
der Staatslehre erklärt Savigny die Monarchie zur besten Staatsform. In,der 
Sozialdoktrin verharrt er auf dem patriarchalischen Standpunkt der Ver
gangenheit.

2.3. Rechtssoziologie — Vergleichende Rechtslehre

Droit, Économie et Sociologie.
Diese Sammlung von Referaten, die anläßlich des sechsten Treffens der 
Rechts- und Wirtschaftsfakultäten in Toulouse (28.-31. Mai 1958) vorgetragen 
wurden, verdient höchste Beachtung. Das Buch, das die Bedeutung der Sozio
logie hervorheben soll, enthält drei Hauptteile: Soziologie des Rechts, politi
sche Soziologie, Wirtschaftssoziologie. Der erste Teil wird durch einen Beitrag 
von Jean Gaudemet eingeleitet. Der Autor zeigt, wie die Bestimmung des Ver
hältnisses zwischen Soziologie und Recht nur von einer bestimmten Rechts
definition aus möglich ist. Wer einzig den Willen als Ursache des Rechts 
anerkennt, braucht keine Soziologie. Wer die Offenbarung zur Quelle des 
Gesetzes und des Rechts macht, steht über der gesellschaftlichen Wirklichkeit 
und damit auch über der Soziologie. Nur wer das Recht als „den Ausdruck
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der Bedürfnisse und Strebungen einer Gesellschaft, als die Konsekration von 
Gewohnheiten, als ein Produkt der sozialen Entwicklung“ (24) auffaßt, wird, 
so sagt der Verf., imstande sein, der Soziologie eine würdige Stellung im 
Gesamt des Rechts zuzuteilen. Allerdings gibt er zu, daß noch nicht alle 
Schwierigkeiten beseitigt sind, die zu überwinden sind, um das Recht kausal 
zu erklären. Interessant ist, daß die tief natürlichen Wertungen und allgemein 
sittlichen Forderungen, wie z. B. „Die Verträge sind zu halten“, nur als Aus
druck einer „gewissen“ Moral, eines Wertsystems angesehen werden, welches 
an die Überlegenheit der Treue über das Eigeninteresse, an den Wert des 
gegebenen Wortes glaubt (25). Der Grundsatz „pacta sunt servanda“ erscheint 
dem Autor als genauso gewordene Sozialregel wie die diesem Prinzip ent
gegenstehende Wertvorstellung, der Profit sei der Loyalität und der soziale 
Vorteil der Gerechtigkeit vorzuziehen. So versteht man auch, daß der Verf. 
erklärt: „Dasjenige, was ist, ist in erster Linie ein soziologisches Objekt. Das
jenige, was sein soll, ist es ebenfalls, nur subtiler, insofern der Soziologe unter
sucht, welches das moralische Verhalten der sozialen Gruppen is t . . .“ (25). 
Es ist bedauerlich, daß der Verf. hier nicht tiefer gelotet hat, denn es gibt 
menschliche Wertungen, die nicht soziologisch, sondern nur durch innere 
Erfahrung ermittelt werden. Es sind die Wertinstinkte, die Vielleicht in ganz 
eigener Weise ein soziales Gepräge tragen, die aber trotzdem aus der natür
lichen Veranlagung des Menschen stammen. Man wird also hier bei der Fest
stellung kollektiver Wertmaßstäbe noch weiter fragen müssen, welche einzig 
durch Gewohnheit entstanden und welche in ihrem Wesen aus der Natur 
selbst stammen, wenngleich sie auf Grund der sozialen Gewöhnung ein be
sonderes Gepräge erhalten haben. Der Verf. verfolgt im weiteren Verlauf 
seiner Darlegungen den Wert der Soziologie für die Rechtswissenschaft, für den 
Gesetzgeber und für den Richter. -  Leo» Husson beschäftigt sich in seinem 
Beitrag hauptsächlich mit dem Ursprung der sozialen Gewohnheiten und der 
rechtlichen Verpflichtung. Letztere erklärt er (46 ff.) im Anschluß an H . Berg- 
sons sozial-psychologische Sicht (in: Les deux sources de la morale et de la 
religion, c. I.). Nach Bergson besteht die soziale Verpflichtung in nichts anderem 
als im Bewußtwerden jener Kräfte, die sich durch die sozialen Gewohnheiten 
dem einzelnen aufdrängen. Allerdings erklärt H .,  daß das Recht erst dort auf
scheine, wo das Bewußtsein des Sozialdruckes in voller Reflexion die Freiheit 
der Annahme oder Ablehnung ermöglicht, denn nur in diesem Stadium sei 
die Möglichkeit einer echten Entscheidung über verschiedenartige Ansprüche 
gegeben. Das Rechtliche liege also nicht im reinen Tatbestand, in der Gewohn
heit als solcher. Es sei nur in der freien Reaktion des Menschen gegeben. Damit 
aber scheint das Rechtliche vom Gesellschaftlichen losgelöst und in das 
Individuum verlegt. Der Autor verweist hier auf die sozialen Bindungen des 
einzelnen Menschen, auf die soziale Struktur seiner Erziehung und der Kultur
entwicklung, welcher der Mensch trotz aller Freiheit unterworfen ist. Diese 
sozialen Spuren aufzudecken sei Aufgabe der Soziologie. Doch habe damit 
die Soziologie den Kern des Rechts nicht erfaßt, weil sie nicht selbst die 
Erklärung der freien Reflexion und Reaktion des Menschen abgebe. Der 
Autor scheint hier das Problem der Wirksamkeit des Rechts im Auge zu 
haben, die er einzig von der freien Entscheidung der Gesellschaftsglieder 
her deutet. Dem Recht ist so, wie der Verf. glaubt, die Geistigkeit gewahrt. 
Die weitere, rechtsphilosophische Frage wäre nun, woher die Normen ge
nommen werden sollen, welche den Menschen in der Reaktion auf die sozialen 
Gewohnheiten zu leiten haben. Vor allen Dingen würde sich die Frage stellen,
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ob es wirklich ausreicht, den Sollcharakter dieser Normen vom gesellschaft
lichen Druck her zu erklären. Die Frage stellt sich ebenfalls von der Logik her, 
wenn man nämlich andererseits den Personalcharakter im rechtlichen Phäno
men so stark heraushebt. Die Bergsonsche Auffassung der Pflicht als einer 
sozialen Verkrustung und die echt moralische Qualität des Rechts sind unver
einbar.
Zum zweiten Thema: Vergleich zwischen sozialer Wirklichkeit und Gesetz, 
sprachen P aul D urand  und H enri Lévy-Bruhl. Beide betonen, daß das Recht 
nicht nur in der Gewalt bestehe, welche soziale Verhaltensregeln erläßt, son
dern ebenfalls, und zwar entscheidend, in der vielseitigen Annahme der Gesetze 
durch die Gesellschaftsglieder. P . D urand : „Eine Regel ist nur insofern Ver
haltensregel, als sie durch die Individuen, an die sie gerichtet ist, angenommen 
ist. Der Consensus der Unterworfenen ist ebenso wichtig wie der Befehl des 
Fürsten“ (75). H . Lévy-Bruhl : „Die echte juristische Regel ist nicht so sehr 
jene, die an einem bestimmten, mehr oder weniger zurückliegenden Datum 
promulgiert worden ist, sondern vielmehr jene, die in der Wirklichkeit die 
Beziehungen der Glieder der Gruppe beherrscht“ (81). Die Wirksamkeit des 
Rechts wird in beiden Referaten weniger von der Kraft des Gesetzes als von 
der Tatsächlichkeit des Gehorsams der Gesetzesunterworfenen her gesehen. 
Damit ist allerdings ein großes Problem gegeben, das von den beiden Autoren 
nicht besprochen wird, nämlich die Frage, ob die Wirksamkeit des Solls zu
nächst und zuerst von der Gehorsamsleistung der Unterworfenen her zu beur
teilen ist. Sosehr die tatsächliche Durchführung durch die Rechtsunterwor
fenen a n  Zeichen der Wirksamkeit des Rechts sein mag, so wird man doch nicht, 
wenigstens nicht rechtsphilosophisch, die tatsächliche Befolgung mit der 
Wirksamkeit des Solls identifizieren können. So wichtig also die Soziologie 
für die Gesetzgebung auch sein mag, sie wird als Tatsachenwissenschaft eben 
doch niemals die Norm der Gesetzgebung erkennen, sondern nur die Begren
zung angeben können, welche der Gesetzgeber wohl oder übel zu berücksich
tigen hat, wenn seine Normengebung nicht unwirksam sein soll.
Das Referat von René Savatier zum Thema „Die Bedeutung der Soziologie 
für das Ehe- und Familienrecht“ verdient höchste Beachtung. Der Autor 
stellt zunächst fest, daß die Juristen als Anwälte und Richter sehr viel aus dem 
Leben schöpfen und somit eigentlich soziologisches Material zu bieten im
stande sind. Anderseits wüßte die Soziologie dem Juristen noch manches 
Neue zu sagen. Im zweiten Teil seiner Darlegungen kommt der Referent auf 
die Gütergemeinschaft und Gütertrennung zu sprechen. Er meint, daß auf 
Grund der wirtschaftlichen Wandlungen die Bedeutung der Mitgift sehr 
gesunken sei, daß sogar das Prinzip aufkomme: Die Frau verwaltet, was der 
Mann verdient. Der dritte Teil dieses Referates behandelt die Ehescheidung. 
S . diskutiert hier die Ansicht mancher Soziologen, wonach die Ehescheidung 
den juristischen Schlußstrich unter eine Unordnung und damit den Beginn 
einer Neuordnung darstellen soll. Sich auf die gründlichen Ausführungen von 
Desforges stützend, erklärt S. dagegen, daß die Ehescheidung eine soziale An
steckung bedeute, also eigentlich den Anfang und nicht das Ende eines Übels. 
Man müsse die Ehe vom Wesenskern her verstehen, nämlich als Lebenskon
trakt. Die Ehescheidung könne nur eine Zerstörung bedeuten, es ginge also 
soziologisch zunächst einmal darum, die Ursachen aufzudecken, welche die 
Reinerhaltung des Ehevertrages erschweren. Durch den Ehevertrag heben 
sich zwei Menschen ganz aus dem sozialen Milieu heraus, indem sie gegenseitig 
sich in völliger Unabhängigkeit von der Umwelt das Jawort geben. Es sei
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also ein Unsinn, dieses echt persönliche Geschehen nachher wiederum der 
sozialen Ansteckung preiszugeben. Tiefer ist wohl die Beziehung zwischen 
Ehe-Soziologie und Eherecht nicht aufzuzeigen. Wenn irgendwo, dann wird 
der Soziologe sich hier bei der Ehe sagen müssen, daß er das Objekt sich zu
nächst vom Juristen, d. h. vom Naturrechtler, geben lassen muß. Erst dann 
wird er mit der Umweltforschung beginnen können.
Der Beitrag von Jean Carbonnier über die Soziologie und das Vertragsrecht 
enthält einen für den Rechtsphilosophen hochinteressanten Teil: „Der nor
mative Beitrag der Soziologie zum Vertragsrecht“ (120-124). Es geht hierbei 
um die Frage, ob die Soziologie nicht nur darstelle, sondern selbst auch mit
helfe, Normen zu bilden. Im Zentrum steht dabei die Frage nach der Beurtei
lung eines Vertrages „gemäß den guten Sitten“ (8.6 des Code civil). Die 
Frage ist deswegen so verwickelt, weil, wie H enry Poincaré geistreich darge
stellt hat, aus einer Million von Indikativen nicht ein einziger Imperativ folgen 
kann (121).
In der Behandlung des Themas „Das Verhältnis der politischen Soziologie 
und der politischen Wissenschaften“ bedauert Georges Bastide das Vordringen 
der Soziologie in die Normenwelt. Dem Wert als Imperativ entspreche einzig 
das Gewissen. Demgemäß sei auch die politische Handlung, welche den 
Imperativ für eine ganze Gesellschaft aufzustellen habe, soziologisch nicht 
restlos zu bestimmen. Hier habe die politische Philosophie das erste Wort. (Auf 
die Ausführungen über die Definition der Autorität [138] sei nur kurz hinge
wiesen.) Jean-M arie A u b y  beschäftigt sich in seinem mit guten literarischen 
Hinweisen versehenen Beitrag zum gleichen Thema mit der Definition des 
schillernden Begriffes „politische Wissenschaft“ , um von hier aus den Weg 
in die politische Soziologie zu finden. Da er den Begriff der politischen Wis
senschaft im weiten Sinne der vielverzweigten Mammutdisziplin nimmt, ist 
es natürlich ein leichtes für ihn, die politische Soziologie als eine Branche der 
politischen Wissenschaft aufzufassen.
Einen sehr instruktiven Artikel liefert Louis Trotabas : „Die Vertretung 
berufsständischer Interessen im politischen Leben Frankreichs“ (159-175). 
Im Hinblick auf die französische Verfassung, welche eine solche politische 
Vertretung ausschließt, erklärt unser Autor, es sei sinnlos, die Kräfte, die 
man mit dem etwas verächtlichen Namen „pressure groups“ bezeichnet hat, 
ersticken zu wollen, da sie doch im geheimen weiterbrodeln. Hier sei für die 
junge politische Wissenschaft ein gutes Objekt der Bewährung.
A n d ré  de Laubadère bespricht die Frage der Vertretung von Interessenverbän
den in der französischen Verwaltung, wobei er die noch offenen, durch die 
Soziologie noch zu lösenden Probleme anrührt.
Die wirtschaftssoziologischen Studien des Bandes sind ziemlich ausgedehnt, 
weisen jedoch weniger Grundsatzfragen auf. Erwähnt sei hier nur die Defini
tion des Unternehmens, welche H enri Krier in seinem Beitrag über Soziologie 
und Unternehmung gibt: „Die Unternehmung ist ein autonomes Zentrum 
von Entscheidungen und Verantwortungen (im Gegensatz zur Werkstatt, zur 
Fabrik oder zum Werk), das zum Zweck hat, das beste Resultat in der Ver
bindung der Produktionsfaktoren zu erzielen“ (246). Der Autor sieht in der 
Autonomie der Entscheidung das Wesentliche des Unternehmens, das auch, 
wenngleich in vermindertem Maße, für das Unternehmen in einer Planwirt
schaft gilt.
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Ftiedmann, W olfgang: L a w  in a C hanging Society.

Der Autor bietet hier eine Bestandsaufnahme der heutigen soziologischen 
Situation und zieht von da aus die Linien zur Funktion des Gesetzes in dieser 
Situation. Er ist der Überzeugung, daß man nicht von absoluten Gesetzen her 
die Wirklichkeit angehen könne, sondern vielmehr die stets sich wandelnde 
Wirklichkeit studieren müsse, um eine entsprechende Gesetzgebung anzubah
nen. Das Gesetz hat bei ihm einen mehr formalen Sinn. Als Grundanliegen 
eines demokratisch orientierten Gesetzes gibt er an: Gleichheit, Freiheit und 
Kontrolle der Regierung durch das Volk, mit andern Worten: die Idee der 
Rechtsstaatlichkeit. Jede spezifische Beinhaltung dieser drei Begriffe lehnt der 
Autor entschieden ab. Von diesem Gesetzesbegriff aus sieht er die Möglichkeit, 
mit den sozialen Fakten fertig zu werden. Das inhaltsreiche Buch untersucht 
den Wandel der soziologischen Fakten und deren Beziehung zum Gesetz in 
sämtlichen Sektoren des gesellschaftlichen Lebens: Privatrecht, Strafrecht, 
öffentliches Recht, Wirtschaftsrecht, internationales Recht. In jedem einzelnen 
Fall zeigt der Autor, wie sich das soziale Verhalten gewandelt hat und wie 
darum eine Gesetzesänderung notwendig geworden ist. Daß von solchen 
Grundsätzen aus heikle Probleme, wie künstliche Befruchtung in der Ehe, 
Geburtenkontrolle, in sehr evolutionistischem Sinne gelöst werden, ist eine 
notwendige Folge. Das Buch breitet vor dem Leser ein geradezu unabsehbares 
Tatsachenmaterial aus, das irgendwie durch das Gesetz erfaßt ist oder erfaßt 
werden könnte. In seiner Methode reiht es sich einerseits den rechtssoziologi
schen und rechtsvergleichenden Werken ein, ist aber anderseits auf Grund 
seiner generalisierenden Aspekte ein typisch rechtstheoretisches Werk mit 
stark rechtspolitischem und somit auch rechtsphilosophischem Einschlag.

Limpens, Jean -  éd .: R apports généraux au V e Congres international de 
droit comparé.

Das Werk, welches die Berichte des 5. Internationalen Kongresses der ver
gleichenden Rechtswissenschaft veröffentlicht, enthält einige, wenngleich stets 
auf dem Boden der positiven Rechtsvergleichung verbleibende, so doch 
grundsätzlich interessante (z. T. englisch, z. T. französisch geschriebene) 
Beiträge: Familieneigentum und Individualeigentum (engl., F .H .L a w s o n ,  
17-30), das Problem der Eigentumsaufspaltung (franz., Louis Baudouin, 31-39), 
das Problem des privaten und kollektiven Eigentums bei den Primitiven 
(engl., Rüdiger Schott, 83-88), das Problem der Redigierung des Gewohnheits
rechts (franz., / .  Th. de Sm idt, 89-100), Relativität der juristischen Begriffe 
(franz., W idar Cesarini S forza , 185-191, mit sehr kritischen Bemerkungen über 
den Wert des Naturrechts), Wirkungen der ausländischen Ehescheidungs
urteile (franz., Haroldo Valladao, 299-321), Gemeinsamer Markt und Agrar
gesetzgebung (franz., Giangostone Bolla, 379-409), Mitbestimmung und Ge
winnbeteiligung des Arbeiters im Betrieb (franz., P aul Weber, 441-457), 
Sicherheit des Anstellungsvertrages und Entlassung (franz., J .  M . Cabrera, 
509-518), Sicherheit des Staates und individuelle Freiheit im vergleichenden 
Recht (franz., W .J .  Ganshof van der Meersch, 585-742, sehr instruktiv für die 
öffentlich-rechtliche Sicherung der Individualrechte und für die Teilung der 
Gewalten), rechtliche Stellung der politischen Parteien (engl., K arl Loewenstein, 
743-782), die allgemeine Tendenz in der Einschätzung des Proporz (franz., 
A drién  Robinet de Clery, 782-786), die Immunität der öffentlichen Güter (franz.,
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Marcel Vauthier, 787-797), rechtliche Beschränkung der Freiheit in Presse, 
Radio, Fernsehen und Theater (franz., F e lix  Ermacora, 799-812), die An
wendung naturwissenschaftlicher Methoden im Strafrechtsprozeß (engl., 
Oliver Schroeder, 811-827), das ärztliche Berufsgeheimnis im Strafrecht (franz., 
Jean Constant, 829-846), der Begriff des ärztlichen Berufsgeheimnisses (franz., 
A lb e r t Chavanne, 847-850), die Sanktion im wirtschaftlichen Strafrecht (franz., 
M arc Ancel, 851-868, eine interessante Darstellung der Tatsache, daß der 
Begriff der Sanktion sich von der Vorstellung einer persönlichen Bestrafung 
vollständig getrennt hat), die Doktrin der Nichtintervention von Staaten in 
internationale Angelegenheiten anderer Staaten (engl., J . J .  Lador-Lederer, 
921-930). Es handelt sich bei den einzelnen Beiträgen nicht um Äußerungen 
der betreffenden Autoren, sondern vielmehr um Zusammenfassungen von 
Berichten einzelner Ländervertreter. Im übrigen sei darauf hingewiesen, daß 
gerade die rechtsvergleichenden Studien für den Naturrechtsphilosophen eine 
besondere Bedeutung besitzen, da sie ihm das in den verschiedenen, wenig
stens in den freien, Staaten wirksame Rechtsempfinden darstellen, ohne welches 
eine Rechtspolitik im Sinne des Naturrechts nicht möglich wäre. Um eine 
bessere Einschätzung der freien Entwicklung des Rechts zu vermitteln, dienen 
in instruktiver Weise die Berichte aus dem Osten, die auch hier nicht fehlen.

Schnitzer, Adolf F .: Vergleichende Rechtslehre.

Das umfangreiche Werk bleibt nicht auf der Vorstufe der Rechtsvergleichung, 
etwa auf der reinen Bestandsaufnahme der Rechtssysteme stehen, sondern 
schreitet zum eigentlichen Vergleich, d. h. zur Aufstellung und Auszeichnung 
von Parallelen und Querverbindungen. Damit wird das erreicht, was die 
Rechtsvergleichung letztlich anstreben muß: die nötigen Erkenntnisse für jene 
Rechtspolitik zur Verfügung zu stellen, welche die rechtliche Koordinierung 
auf internationaler Ebene erleichtert. Für denjenigen, der sich für die Rechts
grundsätze interessiert, bietet die vorliegende Arbeit einen willkommenen 
Überblick über die für jedes Recht unentbehrlichen Prinzipien, zugleich aber 
auch in die vielfältige Gestaltungsmöglichkeit dieser Prinzipien. Hierfür 
dürfte vor allem Abschnitt I im dritten Teil instruktiv sein, wo der Verf. die 
allgemeinen Probleme der Rechtsvergleichung bespricht (Recht und Religion, 
Recht und Moral, Recht und Billigkeit, subjektives Recht und objektive 
Rechtsordnung, Individuum und Gemeinschaft, Rechtsauslegung usw.). Der 
erste Teil des Werkes ist theoretischer Natur, er bestimmt Gegenstand, Auf
gabe, Zweck und Hilfsmittel der Rechts Vergleichung. Der zweite Teil unter
sucht geschichtlich die verschiedenen Rechtssysteme, chronologisch bzw. 
nach Gebieten (Recht der primitiven Völker, der Antike, Europas in den 
einzelnen Gebieten, außereuropäischer Länder, jeweils einzeln dargestellt). 
Der dritte Teil behandelt die bereits erwähnten Grundprobleme, ferner die 
wichtigsten Rechtsinstitute des Privatrechts: Personenrecht, Familienrecht, 
Erbrecht, Sachenrecht, Obligationenrecht, Handelsrecht. Wie der Verf. öfters 
betont, kann es sich stets nur um eine Skizzierung der Gleichheiten und 
Unterschiede der verschiedenen Rechtssysteme handeln. Wer dürfte auch mehr 
verlangen? Anderseits bedeutet gerade diese Überschau eine willkommene 
Hilfe für denjenigen, der eine kompakte Einführung in die Rechtsvergleichung 
sucht und vor allem nicht technische Einzelheiten, sondern die Grund
konzeptionen der Rechtssysteme zu begreifen wünscht.

16 Utz, Grundsatzfragen II
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Weber, Max: Rechtsso^iologie. Aus dem Manuskript herausgegeben und 
eingeleitet von Johannes Winckelmann.

Die sorgfältig gearbeitete textkritische Studienausgabe der Rechtssoziologie 
M a x  Webers (Wirtschaft und Gesellschaft, 2. Teil, Kap. 7) hält sich grund
sätzlich an den Text eines neuerdings aufgefundenen Manuskriptes. Im Hin
blick auf die mannigfache Verflechtung der Weberschen Rechtssoziologie wird 
zu Beginn das Kapitel „Die Wirtschaft und die gesellschaftlichen Ordnungen“ 
abgedruckt. Mit welcher peinlichen Genauigkeit die Textkritik durchgeführt 
wird, beweist schon die Liste der Lesearten und Textberichtigungen (309-336). 
Die lesenswerte Einleitung gibt die Grundzüge der Rechtssoziologie Webers 
wieder. Das Literaturverzeichnis, das nach der bescheidenen Äußerung von
J .  Winckelmann keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt, ist trotz allem 
beachtlich.

2.4.1 Rechtsphilosophie -  Allgemeine Abhandlungen

Carnelutti, Francesco: D iscorsi intorno a l D ir itto , I I I .

Von den 24 hier gesammelten Artikeln ist der größte Teil rechtsphilosophi
schen Charakters: Definition und Zweck des Rechts, Sanktion, Gerechtigkeit 
und Liebe, Recht der Personenwürde, Rechtssicherheit, Rechtswissenschaft, 
Naturrecht.

Hippel, Ernst von: Mechanisches und moralisches Rechtsdenken.

v. H .  vereinigt in diesem inhaltsreichen Bande eine Reihe von Aufsätzen, die 
z. T. in Zeitschriften erschienen sind. Die ersten zwanzig Aufsätze sind rechts
philosophischer Natur, wobei die Auseinandersetzung mit dem Positivismus, 
besonders mit jenem Kelsens, das Gepräge gibt. Der Verf. ist naturrechtlich 
eingestellt. Die Sittlichkeit ist ihm eine naturhafte Tatsache, die im Rechtsleben 
eine entscheidende Rolle spielt. Es sei besonders auf den Aufsatz über das 
Widerstandsrecht hingewiesen (161 ff.). Der zweite Teil des Bandes greift von 
der Sozial- und Staatsphilosophie her konkrete Fragen auf. Doch finden sich 
auch hier nennenswerte Grundsatzartikel, wie z. B. „Vom Ideal der Demo
kratie“ (310-320), „Ungeschriebenes Verfassungsrecht“ (381-411), „Die Frei
heit der Person als rechtliches Grundproblem“ (437-447) und vieles andere.

Homenaje al Profesor Sancho Izquierdo. T
Das Heft, das Prof. Sancho Izquierdo gewidmet ist, enthält u. a. eine Reihe von 
rechtsphilosophischen Beiträgen über Naturrecht, Völkerrecht, Bodenrecht, 
Prozeß- und Strafrecht, die im alphabetischen Register einzeln bibliographiert 
sind. Im übrigen sind sämtliche Artikel naturrechtlich orientiert. Der Beitrag 
von J .  R uiz-G im énez über das Bodenrecht, in welchem die naturrechtlichen 
Prinzipien des Bodenbesitzes und der Bodenverteilung besprochen werden, 
wird im folgenden Heft der Zeitschrift fortgesetzt (vgl. bibliogr. Angaben im 
alphabet. Register).
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Juristen-Jahrbuch. 1. Band.

Neben den vielleicht ausschließlich den Fachjuristen interessierenden Beiträ
gen -  über Arbeitsrecht und Bundesarbeitsgericht, die mündliche Verhandlung 
vor den Finanzgerichten, die Verfahrensrevision in der Sozialgerichtsbarkeit, 
über den Juristen im Parlament, die neuere Entwicklung des deutschen Staats
rechts und des internationalen Privatrechts, den Aufbau der Anwaltschaft 
nach dem Kriege, die Stellung des Notars im Rechtsleben, die Entwicklung 
der Gerichtsverfassung und des Verfahrensrechts seit 1949, den Juristen in der 
gewerblichen Wirtschaft -  findet der Grundsatzbeflissene, den die großen Züge 
der Rechtsentwicklung interessieren, einige bedeutsame Beiträge. In seinem 
Artikel „Warum und wie Große Justizreform?“ umreißt H . W einkauff die 
fachlichen und ethischen Voraussetzungen für das Richteramt und gibt die 
Orientierungen für eine Neuorganisation der Justiz, die notwendig wäre, um 
überhaupt die Funktionsfähigkeit der Gerichte aufrechtzuerhalten. In seinem 
Aufsatz „Bemerkungen zur Funktion der Gerichte in der gewaltenteilenden 
Demokratie“ legt F . Werner dar, wie in Deutschland Gesetzgeber, Exekutive 
und Richtertum in einer eigenartigen Protestsituation miteinander leben. Er 
betont die Notwendigkeit des Maßhaltens der Gewaltenträger in der Kritik 
untereinander./. Esser führt in seinem Beitrag „lnteressenjurisprudenz heute“ 
aus, wie die deutsche Zivilrechtspflege die Tendenz Zur Ausprägung des Fall
rechts zeigt. Der Gesetzgeber sei überfordert, wenn er Interessenabwägungen 
einer noch unbekannten Vielzahl oder nicht generell festlegbaren Art von 
Konfliktsituationen dem Richter vorzeitig abnehmen soll. Statt vorzeitiger 
Tatbestandsbildung und ideologischer abstrakter Wertungsskalen ständen 
dem heutigen Zivilrichter für eine offene Interessenabwägung methodische 
Grunderfahrungen zur Seite, die der Verf. des Artikels in einigen Maximen 
zusammenfaßt. B . Bockeimann wertet in seinem Beitrag „Der Strafgesetz
entwurf 1960 und seine Kritiker“ das Schuldprinzip und die neue Straf
zumessung.

Justice et Justiciables. CDr
Dieses Heft der Zeitschrift katholischer Juristen enthält unter anderem zwei 
grundsätzliche Artikel von A n d ré  Damien und Nicolas Jacob. Damien kämpft 
gegen den Formalismus in der Rechtsauslegung und verlangt vom Richter 
sittliches Verständnis für die Gerechtigkeit, die in jeder Rechtsprechung ein
begriffen ist. Jacob behandelt die Beziehung der richterlichen zur politischen 
Gewalt. Bei aller Anerkennung der politischen Gewalt als der obersten Macht 
im Staate sieht er doch den Untergang der richterlichen Gewalt dort, wo der 
Richterstand gezwungen wäre, nach den Augen der gesetzgebenden Mächte 
zu schauen. Nur die Naturrechtsauffassung könne hier das Dilemma lösen, 
so erklärt der Verf., denn sie allein sei imstande, der politischen Gewalt ein 
höheres Recht vorzuzeichnen, welchem schließlich auch der Richterstand zu 
dienen habe.

La norma giuridica.
Der inhaltsreiche, von Rinaldo Orecchia redigierte Sammelband, die Frucht des 
vierten nationalen Kongresses der italienischen Rechtsphilosophen, enthält im 
ersten Teil 33, aus verschiedenen Geistesrichtungen stammende Beiträge über

16*
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das Wesen der Rechtsnorm, Kriterien der Rechtsnorm, Rechtsnorm und 
Moral, Rechtsnorm und soziale Wirklichkeit, Rechtsnorm und politische 
Gewalt usw., ebenso einige historische Abhandlungen zum Thema. Der zweite 
Teil umfaßt 6 Beiträge, hauptsächlich über die Beziehung zwischen öffent
lichem und privatem Recht, über Autonomie, über Rechtsstaat und rechtlichen 
Personalismus.

Philosophie und Recht.
Die Festschrift zu Ehren des verdienten Rechtsphilosophen C arl A ugust Emge  
ist eine Sammlung von Artikeln, die den Rahmen der Rechtsphilosophie sogar 
sprengen und in Grundsatzfragen der Gemeinschaft und der Politik hinein
reichen. H elm ut Coing untersucht die Willensfreiheit, wie sie im Strafrecht 
vorausgesetzt wird, indem er sie einerseits von der Freiheit unterscheidet, die 
im Grundgesetz oder in den Menschenrechten genannt wird, anderseits von 
jener Freiheit, die in der Philosophie unter dem Namen Indeterminismus 
bekannt ist. Die Freiheit wird nicht als Freiheit der Wahl aufgefaßt, sondern 
als jene Eigenschaft der Handlung, auf Grund welcher ich mir die Handlung 
selbst zuzurechnen habe. Die Schuld liegt also nicht darin, daß ich eine Ent
scheidung, bei der mir alle Möglichkeiten offenstanden, in einem bestimmten, 
nämlich schlechten, Sinn getroffen habe, sondern vielmehr in der Tatsache, 
daß ich so gehandelt habe, daß die Handlung m ir zurechenbar ist. Die Schuld 
besteht also nach diesen Aussagen nicht in falschem Gebrauch von unbeschränk
ter Wahlfreiheit, sondern darin, daß meine Person einer Handlung fähig ist, 
daß aus meiner Person eine Handlung entspringt, die das im Gewissen gegen
wärtige sittliche Gebot verfehlt. Die Einführung des Gewissens zeigt aber, 
daß der Verf. hier doch nicht so eindeutig die Möglichkeiten der Wahl aus 
dem Wege räumen kann. Denn das Gewissen kann nur sprechen, wo der 
Mensch eine Wahl zur Verfügung hat. Vielleicht könnte es den Zusammenhang 
der Fragestellung etwas erhellen, wenn man erklärt, daß das Strafrecht es 
eigentlich mit der persönlichen Handlung zu tun hat, d. h. mit jener Handlung, 
die mir im je gegebenen Falle zuzurechnen ist, nicht also eigentlich mit der 
Freiheit als solcher, daß diese vielmehr nur die Bedingung ist, um die per
sönliche Handlung zu ermöglichen. Das ist ganz offenbar bei dem Wesen der 
Schuld. Wir bereuen eine schuldige Handlung nicht deswegen, weil sie frei 
war, sondern weil sie den persönlichen Einsatz für ein Objekt bedeutete, das 
unwahr war. Die Wahlentscheidung ist aber (wenigstens hier auf Erden) eine 
wesentliche Bedingung dafür, daß sich die Person des Menschen in einer 
Handlung ausspricht. -  Friedrich Darmstaedter behandelt im Anschluß an das 
deutsche Grundgesetz das Thema „Der Wohlfahrtsstaat und das soziale 
Grundrecht“ . Die Frage ist insofern interessant, als Freiheitsrechte und 
Sozialrechte sich sehr oft kreuzen. Sie wird besonders akut im Recht auf freie 
Berufswahl. Ist dieses ein freiheitliches Grundrecht wie etwa die Meinungs
freiheit, die Lehrfreiheit, die Versammlungsfreiheit? Oder ist es nicht vielmehr 
ein Recht im Sinne eines sozialen Rechts des Berufensten auf unentgeltliche 
Berufsausbildung? -  Giorgio del Vecchio liefert einen inhaltsreichen historischen 
Beitrag über die verschiedenen Bedeutungen der Lehre vom Gesellschafts
vertrag. -  Pascual Jordan unterstreicht in seinem Artikel „Elite und Gemein
schaft“ die Notwendigkeit einer Führungsschicht, von der er allerdings eine 
gewisse straffe Organisation erwartet. Er weist dabei auf das spanische „Opus 
Dei“ der Gegenwart und auf den „Deutschen Orden“ der Vergangenheit
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hin. -  Der lesenswerte Artikel von Ulrich Klug „Der Handlungsbegriff des 
Finalismus als methodologisches Problem“ zeigt u. a., daß es möglich ist, 
aus der Ontologie N icolai H artm anns die These abzuleiten, der Vorsatz sei aus 
ontologischen Gründen kein Tatbestands-, sondern ein Schuldelement. Damit 
tritt er der beinahe schon klassisch gewordenen These des Finalismus entgegen, 
gemäß welcher aus der Ontologie H artm anns folgen soll, der Vorsatz sei 
Tatbestandselement. In der Diskussion zwischen diesen beiden gegensätz
lichen Ansichten komme es auf die Frage an, wie ontologische Behauptungen 
verifiziert werden. Denn der Finalismus vertrete die Meinung, die ontologi
schen Erkenntnisse seien für die Rechtswissenschaft schlechthin konstitutiv. 
Um nun die Verifikationsfrage beantworten zu können, müsse man sich klar 
machen, daß die Finalismusdebatte ihrer logischen Struktur nach eine Begriffs
bestimmung betreffe. Aus diesem Grunde analysiert der Verf. im folgenden 
die Definitionsregeln, wie sie in der Logik entwickelt werden. -  In seinem 
Beitrag über „Das Gleichheitsproblem unter den Gesichtspunkten des Wissen
schaftlichen und des Naiven im Recht“ erklärt H ans Schröder, daß, solange man 
sich im wissenschaftlich-methodischen Rahmen hält, der Gleichheitssatz formal 
zwangsläufig garantiert sei, daß aber die Gleichbehandlung doch auch un
richtig sein könne, dort nämlich, wo es um die material gerechte Behandlung 
geht. Auf die angerührte Problematik können wir hier nicht näher eingehen. -  
In seinem Artikel „Zwei Rechtsdogmatiken“ vergleicht Theodor Viehweg die 
geschichtsphilosophische Rechtsdogmatik teleologischer Art, wie sie im 
marxistisch-leninistischen Rechtsdenken aktuell ist, mit der Rechtsgrundsatz- 
Dogmatik der Gegenwart.

Piazzese, Antonino: La conoscen̂ a giuridica. AGFS
Der Verf. behandelt das Problem der Realität der juristischen Normen und 
stellt sich die Frage, ob man mit A lla ra  und Carnelutti behaupten könne, die 
juristische Norm sei ein noch größeres Geheimnis als die Erkenntnis der Sub
stanz. Er beschäftigt sich darum in diesem Artikel vornehmlich mit dem 
philosophischen Problem der Realerkenntnis, wobei er sich vor allem mit 
K ant und Hegel auseinandersetzt.

Pound, Roscoe: An Introduction to the Philosophy of Law.
Es handelt sich hier um einen Neudruck der überarbeiteten zweiten Auflage 
des Jahres 1955 (l.Aufl. 1922). Der Verf. bespricht folgende Themen: 
Geschichtliches zur Rechtsphilosophie mit besonderem Akzent auf der Natur
rechtsdiskussion, Zweck im Recht, Anwendung der Gesetze in der Recht
sprechung, Rechtspflicht, Eigentum, Vertrag. Das Recht ist nach ihm ein 
sozialer Prozeß, der in stets neuer Weise die verschiedenen Ansprüche der 
Gesellschaftsglieder aufeinander abstimmt und eine gesellschaftliche Ordnung 
garantiert: Das höchste Maß an menschlichen Interessen soll durch ein Mini
mum an Friktion und Vergeudung erreicht werden. Das Naturrecht kann 
demnach nicht ein Kodex absolut sittlicher Normen sein, sondern ist lediglich 
das Ordnungsbedürfnis einer zivilisierten Gesellschaft. Die Rechtspflicht wird 
nicht als eine Folge der Willensfreiheit, die sich im Vertrag äußert, bezeichnet, 
sondern als das vernünftig vertretbare Vertrauen in ein allgemeines Ordnungs
denken, das sich in einer zivilisierten Gesellschaft unter den gegebenen Be
dingungen formt.
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Ragusa Maggiore, Giuseppe: Form a e contenuto. AGFS
Der Artikel gibt einen kurzen Überblick über das Problem des logischen 
Weges, der von der Rechtsnorm zum Rechtsspruch führt. Die Frage ist ein
gehender besprochen worden in dem vom Autor zitierten Werk: U. Klug, 
Juristische Logik (Berlin 1958).

La Théologie chrétienne et le droit.
Der inhaltsreiche Band enthält mehr, als der Titel angibt. Das Thema „Christ
liche Theologie und Recht“ wird von drei Autoren behandelt: S . E .  S tum pf, 
J .  E llu l und M . V illey  (die genauen Titel der beiden ersten Autoren sind im 
alphabetischen Register aufgeführt). V illey behandelt Umfragen über die Natur 
der christlichen Sozialdoktrin. Der größere Teil des Buches, die „Études“ , 
von P . Roübier, I .  F . G . B axter, R . M aspétiol (siehe die Titelangaben im alpha
betischen Register) berühren nicht das Thema des Titels, jedoch nicht weniger 
wichtige Probleme. Unter „Chronique“ findet man zwei wertvolle Beiträge 
von S . E .  S tu m p f (über die augenblicklichen Tendenzen in der amerikanischen 
Rechtsphilosophie, in welcher das analytische, soziologische und psychologi
sche Interesse zugunsten einer ethischen Richtung zurücktritt) und K . Stoyano- 
vitcb (Normen der Rechtsbildung in der marxistischen und neo-marxistischen 
Doktrin). Ein ansehnlicher Rezensionsteil ergänzt die grundsätzlichen und 
historischen Artikel. Wer sich über die metaphysischen Grundlagen der 
Definition und der Zielbestimmung des Rechts orientieren möchte, wird den 
zuerst genannten Artikel von S tu m p f zur Hand nehmen. Roubters Studie darf 
von niemandem übergangen werden, der sich mit dem Begriff des subjektiven 
Rechts beschäftigt. B a xter  geht in seinem Beitrag dem naturhaften Instinkt der 
Gerechtigkeit und der Billigkeit nach.

2.4.2 Rechtsphilosophie -  Handbücher

Brinkmann, Karl: Lehrbuch der Rechtsphilosophie. 1: Grundlegungder Rechts
philosophie. A llgem eine W ertphilosophie.

Die Rechtsphilosophie hat, wie B . ausführt, zur Aufgabe, Recht und Unrecht 
zu erfassen. Diese Aufgabe wird aber nur durch die Werterkenntnis gelöst. 
Somit muß jede Rechtsphilosophie Wertphilosophie sein. B . legt in diesem 
umfangreichen Band den ersten, d. h. allgemeinen Teil seiner Rechtsphiloso
phie als Wertphilosophie vor. Er führt zunächst durch reinen Aufweis an die 
Werte und Unwerte heran, analysiert sodann das Wesen der Werte und Un
werte. Hierauf wird die Ordnung der Werte und Unwerte untersucht, daran 
schließt sich der entscheidende, erkenntnistheoretische Teil: Erkenntnis der 
Werte und Unwerte (Intellektualismus?, Emotionalismus?, Intuitionalismus?). 
Der letzte Teil stellt die Werte- und Unwerteordnung in die Gesamtordnung 
(Wert-Unwert und Wirklichkeit). Bemerkenswert sind die Äußerungen über 
die Realität und vor allem über die Absolutheit der Werte. Darauf beruht die 
kategorische Feststellung des Verf., daß jede Philosophie und damit auch jede 
Rechtsphilosophie, die glaube, ohne Gott auskommen zu können, bereits aus 
diesem Grunde unwissenschaftlich sei. Man ist nach der Lesung dieses Buches 
gespannt, wie es dem Autor in der Fortführung seiner Gedanken gelingen 
wird, die Rechtskraft der Werte zu beweisen.



Dohna, Alexander G raf z u : Kernprobleme der Rechtsphilosophie.

Dieser unveränderte, fotomechanische Nachdruck der ersten Ausgabe (1940) 
ruft uns die neukantianische Rechtsphilosophie in Erinnerung. Der Verf. gibt 
in allem die Gedanken von R udo lf Stammler wieder. Das „Naturrecht“ ist 
idealisiert im Sinne einer das Recht nur ethisch rechtfertigenden, nicht aber 
in der Rechtsbewandtnis begründenden Idee. Die Einsicht in die notwendige 
Bedingtheit jedweden Gesetzesinhalts und das Postulat einer mit unbedingter 
Gültigkeit ausgestatteten Rechtsidee werden zwar als notwendige Vorbedin
gung für jede denkbare rechtsphilosophische Konstruktion angesehen. Aber 
es handelt sich dabei eben nur um Vorbedingungen, nicht um eine Begründung. 
„Die ,Gültigkeit' dieser Idee ist etwas ganz anderes als die ,Geltung' des 
positiven Rechts. Sie bedeutet die Konstanz und Unwandelbarkeit einer 
regulativen Idee im Gegensatz zur zeitlich bedingten Wirksamkeit einer 
geschichtlich erwachsenen und empirisch bedingten Ordnung“ (62). So hoch 
diese ethische Auffassung auch sein mag, so gering ist der rechtsphilosophische 
Ertrag.

Kelsen, Hans: Reine Rechtslehre.

Die vorliegende zweite Auflage der schon lange vergriffenen, seither in viele 
Kultursprachen übersetzten „Reinen Rechtslehre“ ist im Vergleich zu der 
vor 25 Jahren erschienenen 1. Aufl. ein sozusagen in jeder Hinsicht völlig 
neues Werk geworden. Allerdings ist die reine Rechtslehre selbst dieselbe 
geblieben. Das klar geschriebene, logisch aufgebaute und durchgeführte Werk 
behandelt folgende Themen: Recht und Natur, Recht und Moral, Recht und 
Wissenschaft, Rechtsstatik (Sanktion, Rechtspflicht und Haftung, subjektives 
Recht, Handlungsfähigkeit, Rechtsfähigkeit, Rechtsverhältnis, Rechtssubjekt), 
Rechtsdynamik, Recht und Staat, Staat und Völkerrecht, die Interpretation. 
Während sich die erste Aufl. auf eine Theorie des positiven Rechts beschränkte 
und das rechtspolitische Problem der Gerechtigkeit als nicht in den Bereich 
einer solchen Theorie fallend beiseite ließ, bringt die neue Aufl. am Schluß eine 
ausführliche Analyse auch dieses Problems und im Zusammenhang damit eine 
Kritik der Naturrechtslehre. Ich habe hierzu eine eingehende Besprechung in 
der Zeitschrift NO (vgl. bibliographische Angabe im alphabet. Register unter 
„Utz, A. F.“) veröffentlicht. In Ergänzung des dort Gesagten sei nur noch 
auf folgendes Mißverständnis Kelsens hingewiesen: Im Verlauf der Darlegungen 
der verschiedenen Naturrechtstheorien erwähnt K . (413) eine Ansicht, wo
nach Naturrecht die Ordnung der „durchschnittlich lebenden Menschen in 
der Gesellschaft“ sei. Das Zitat stammt aus meinem Kommentar zur Deutschen 
Thomasausgabe (Bd. 18, Heidelberg 1954, 437). K . ist der Meinung, daß ich 
selbst diese Naturrechtsauffassung vertreten würde. Dagegen habe ich dort 
nur Stellung genommen zu einer Naturrechtslehre, die sich aus der formal 
verstandenen Demokratie ergibt.

3. Wesen des Rechts

Carnes, John R .: ,,W h y  Should I  O bej the L a w ? “ E th
Der Artikel versucht eine Erklärung der Pflicht gegenüber dem Gesetz. Er 
setzt sich hierbei mit den Ansichten von Thomas Hohbes, John A u stin , Hans 
Kelsen und anderen auseinander. Weder die Rechtstheorie noch die Rechts-
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Philosophie, noch die politische Philosophie reichten aus, die Rechtspflicht zu 
begründen. Man müsse vielmehr auf die Moralphilosophie zurückgreifen. 
Die Naturrechtslehre, so sagt der Verf. am Schluß, sei keine Rechtsphilosophie, 
sondern eine Moralphilosophie und habe einzig als solche ihre großen Ver
dienste.

Del Vecchio, Giorgio: Presupposti, concetto eprincipio del diritto.

Das Buch ist ein Neudruck von drei älteren Veröffentlichungen des Autors: 
Die philosophischen Voraussetzungen des Rechtsbegriffs (1905), Der Begriff 
des Rechts (1906), Der Begriff der Natur und Rechtsprinzip (1908). Eine 
amerikanische Ausgabe der drei Arbeiten erschien 1914 und 1921 unter dem 
nicht sehr zutreffenden Titel: The Formal Bases of Law.

4.2 Autorität

Welte, Bernhard: Über das Wesen und den rechten Gebrauch der Macht.

Im ersten Teil behandelt der Verf. die Forderung, daß alle Macht vom Recht 
her erklärt werden müsse. Im zweiten Teil beschäftigt er sich vom theologi
schen Gesichtspunkt aus mit dem Gebrauch der Macht, wobei er das heikle 
Problem angeht, ob die Aufforderung Christi, nicht nach Macht zu streben 
und nicht zur Gegenwehr zu greifen, ein soziales Gesetz sei. Der Autor ist 
der Ansicht, daß durch das Wort Christi zunächst die persönliche Moral des 
einzelnen angesprochen worden, somit nicht das Gesetz als Grundordnung 
aufgehoben sei, da auf eine Ausübung echter Macht nicht verzichtet werden 
könne.

4.3 Gesetz

Eichler, Hermann: Das Wesen des Gesetzes.

Diese phänomenologische Darstellung des Gesetzes bietet allgemeine, elemen
tare Überlegungen über das Wesen des Gesetzes. Der Verf. erklärt, daß das 
Wesen des Gesetzes überhaupt nur von der Repräsentation des Gemeinwillens 
her Zu begreifen sei (12). Das ausgedehnte Literaturverzeichnis (17-22), das 
nur deutsche Literatur berücksichtigt und außerdem einige empfindliche 
Lücken aufweist, steht mit dem Text selbst nicht in Beziehung.

Jenkins, Iredell: The Matrix of Positive Law. NLF

In längerer Ausführung bestimmt der Verf. zunächst das positive Gesetz, das 
er definiert: ein zusätzliches Ordnungsprinzip, das im menschlichen Zusammen
sein entsteht und sich entwickelt, wenn andere Wirkkräfte sich im Hinblick 
auf die Lebensbedingungen und die Aufgaben, denen sich der Mensch gegen
übersieht, als ungeeignet erweisen. Der Verf. untersucht im Anschluß an diese 
Definition die Bestimmung dessen, was Ordnung heißt und was Wechsel im 
menschlichen Leben bedeutet.
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Level, Patrice : Essai sur les conflits de lois dans le temps. Préface de Henri 
Batiffol.
Wie der Autor in diesem reichhaltigen Buch darstellt, offenbart sich der Kon
flikt zwischen einem neuen und einem alten Gesetz in der Frage nach der 
rückwirkenden Kraft des neuen Gesetzes. Es ist klar, daß der Verf. das 
Problem nicht behandeln konnte, ohne auf die philosophischen Grundlagen 
des Rechts zurückzugreifen. In seinen Darlegungen stützt er sich weithin auf 
P . Roubier. Der zentrale Begriff der Lösung ist „die öffentliche Ordnung“, 
worunter nicht etwa absolute Naturrechtsnormen, sondern das in der Gesell
schaft lebende Rechtsgefühl und die Rechtswirklichkeit verstanden werden. 
Der Autor trifft sich hier mit H . Batiffol.

Roubier, Paul : Le Droit transitoire.
Die erste Aufl. dieses gründlichen Werkes über die sich zeitlich überschnei
denden Gesetze, also über das „Ubergangsrecht“ (droit transitoire, nicht zu 
verwechseln mit Ubergangsverordnungen), liegt bereits dreißig Jahre zurück. 
Der Verf. hat in dieser völlig neu bearbeiteten Aufl. die Literatur nachgetragen. 
In dem Problem der sich zeitlich kreuzenden Gesetze sucht er keine Patent
lösung, indem er etwa erklärt, man solle grundsätzlich dem neuen oder dem 
alten Gesetz den Vorrang geben, sondern untersucht je und je im einzelnen 
Fall die Natur der Sache. Das gibt diesem Buch eine staunenswerte Reichhal
tigkeit. Wenn irgendwo, dann findet man gerade in dieser Materie die Tat
sache bestätigt, daß das Naturgesetz keine handfeste Regel bedeutet, sondern 
die ratio humana, die entsprechend dem je und je verschiedenen Wesen der 
Rechtsvorgänge (z. B. Vertrag) die rechtliche Situation entwirrt. Aus dem
selben Grunde spricht sich der Verf. gegen die Ansicht aus, daß die Entschei
dung bei Konflikten dem Gesetzgeber anheimgegeben werden sollte. Wie 
gefährlich es sein kann, mit naturrechtlichen Vorstellungen schematisch um
zugehen und welche Rechtsunsicherheit eine entartete ratio humana bewirken 
kann, legt der Verf. u. a. auf S. 270 dar. In der französischen Revolution 
erklärte M irabau am 21. November 1790 in der gesetzgebenden Versammlung: 
„Keine menschliche oder übermenschliche Macht kann ein rückwirkendes 
Gesetz legitimieren. Ich habe das Wort verlangt, um dieses Bekenntnis meiner 
Glaubensüberzeugung zu machen.“ Man weiß aber, so fährt unser Verf. 
weiter, daß die Revolutionsmänner in der Praxis die rückwirkende Kraft der 
Gesetze ausnutzten, und zwar in der grauenvollsten Weise. Aus derselben 
Idee der Vorherrschaft des Naturrechts erklärten sie, daß jedes Gesetz, welches 
höhere Grundsätze der Gerechtigkeit und Billigkeit enthalte, stets den Vor
rang über ein Gesetz habe, das gemäß diesen Grundsätzen als irrig und fehler
haft bezeichnet werden müsse, und zwar auch im Hinblick auf die Vergangen
heit. Unser Verf. macht gegenüber diesem Willkümaturrecht mit Recht die 
Bemerkung: „als ob Gerechtigkeit und Billigkeit nicht zuallererst Achtung 
vor dem jedem einzelnen Gesetz eigenen Inhalt haben müßten“ .

4.5 Rechtsprechung

Coing, Helmut: Die juristischen A.uslegungsmethoden und die Lehren der 
allgemeinen Hermeneutik.
C . will in diesem Referat die Bedeutung der allgemeinen Theorie der Geistes
wissenschaften, in diesem Fall der allgemeinen Theorie der Interpretation,
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für eine spezielle Disziplin aus dem Bereich der Geisteswissenschaften, die 
Jurisprudenz, nachweisen. Aus diesem Grunde gibt er zunächst eine Dar
stellung der juristischen Auslegungslehre, sodann einen kurzen Einblick in 
die Regeln der modernen Hermeneutik, um schließlich zu zeigen, wie die 
geisteswissenschaftlichen Erkenntnisse in der Jurisprudenz ihren Nieder
schlag gefunden haben. -  Die vorliegende Schrift gibt auch die Diskussion 
wieder, die im Anschluß an Coings Referat stattfand.

Lendi, Martin: Legalität und Ermessensfreiheit.

Der Verf. behandelt eingehend den Unterschied zwischen sozialem und for
malem Rechtsstaat, sodann die Antinomie von Legalität und Ermessensfreiheit 
und das freie Ermessen in seiner Begrenzung durch den formellen Rechtsstaat.

Wagner, Albrecht: Der Richter.

Das Buch kann als eine universale Einführung in das Wesen und die Aufgabe 
des Richteramtes bezeichnet werden. Es behandelt Bedeutung und Geschichte 
des Richteramtes, gibt einen Rechtsvergleich bzgl. der Stellung des Richters 
(der kontinentale Richter, der bürgerliche Richter in der Schweiz, der anglo- 
amerikanische Anwaltsrichter usw.), bespricht im einzelnen die Stellung des 
Richters in Deutschland sowie die hier noch offenen Fragen.

5.2 Gerechtigkeit

Marshall, H. H .: Natural Justice.
Der Verf. untersucht in dieser rechtsgeschichtlich interessanten Studie den 
Begriff der natürlichen Gerechtigkeit und Billigkeit in der englischen Gesetz
gebung. Nachdem er einleitend sogenannte natürliche Normen, die die Ent
scheidungen des Parlaments inhaltlich gewissermaßen vorausbestimmen sollen, 
abgelehnt hat, sieht er die einzige Möglichkeit, eine natürliche Gerechtigkeit 
und Billigkeit in der Rechtsprechung zu verwirklichen, darin, daß man den 
beiden Prinzipien Genüge tut: 1. nemo judex in propria causa, niemand ist 
Richter in eigener Sache, 2. audi et alteram partem, beide Seiten sind anzu
hören.

5.3 Recht und Moral 

Gonella, G uido : Diritto e Morale.

Eine Sammlung schon früher (1930-1938) veröffentlichter Artikel über die 
Beziehungen des Rechts zur Moral. Neben den vom thomistischen Stand
punkt aus geschriebenen Kapiteln grundsätzlicher, d. h. philosophischer 
Natur finden sich darin auch historische Darstellungen, so über Autorität und 
Gesetz bei Tertullian und Laktan^j über Descartes, Spinoza, Hegel, V ik to r  
Cathrein, Benedetto Croce, Giorgio del Vecchio, Schopenhauer.
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Harding, Arthur L. -  ed.: Responsibilitj in Law and in Morals.

Die vier hier gesammelten Aufsätze behandeln: die Freiheit der Person und 
die rechtliche Autorität (Darstellung der Lehre K ants und Hegels), Verant
wortung in der christlichen Ethik (vom methodistischen Standpunkt aus), 
individuelle Verantwortung im anglo-amerikanischen Recht, wobei der Verf. 
im besonderen auch auf die Verkehrssünden zu sprechen kommt, Kollektiv- 
Verantwortung im Recht (z. B. Sozialversicherung).

Northrop, F. S. C.: The Complexity of Legal and Ethical Experience.

Gegen Stevenson, A yer, Hägerström, A l f  Ross und H . Kelsen verteidigt der Verf' 
dieses beachtenswerten Buches die Erfahrungsgrundlage und damit die wissen
schaftliche Erkennbarkeit des Soll. Er will eine echte Sozialethik und eine 
enge Verbindung zwischen Recht und Moral begründen und wendet sich 
damit zugleich auch gegen eine rein soziologische Rechtsphilosophie. Sehr 
ausgedehnt werden die verschiedensten ethischen und rechtsphilosophischen 
Systeme und Theorien besprochen. Dabei wendet sich der Verf. ebenfalls 
gegen einen „naiven realistischen erkenntnistheoretischen Standpunkt“, wie 
er ihn in der aristotelischen und thomistischen Philosophie sieht. Im Grunde 
kommt als Erfahrungsgrundlage, die gültig normativ sein kann, für ihn nur 
das Faktum der Verantwortlichkeit der sittlichen Person in Frage. Auf dieser 
Basis sieht er die Möglichkeit einer Begründung des Rechts innerhalb einer 
Nation und auch unter den Nationen auf Weltebene. Das Buch verdient zum 
Gegenstand einer ausgedehnten wissenschaftlichen Diskussion gemacht zu 
werden.

Simitis, Konstantin: Gute Sitten und ordre public.
Gemäß § 138 Abs. 1 des deutschen BGB ist ein Vertrag, der gegen die guten 
Sitten verstößt, nichtig. T. versucht hier, diesem Begriff der „guten Sitten“ 
nachzugehen. Daß er dabei mit der Rechtsphilosophie und mit der Ethik 
überhaupt in Kontakt kommt, ist selbstverständlich. Nach einer eingehenden 
Bestandsaufnahme der verschiedenen Auffassungen dieses Begriffes in der 
deutschen Rechtswissenschaft und Rechtspraxis und der Sichtung der ver
schiedenen Anwendungsfälle des Begriffes untersucht S . die entsprechenden 
Begriffe im französischen (ordre public), englischen (public policy), schweize
rischen, italienischen und österreichischen Recht. Anschließend fragt er nach 
der Möglichkeit der Übertragung des Begriffes „ordre public“ auf das deutsche 
Recht. Die Übersetzung „öffentliche Ordnung“ läßt sich wegen des polizei
rechtlichen Charakters, der damit verbunden ist, nicht durchführen. Am 
geeignetsten scheint ihm der Terminus „öffentliches Interesse“ zu sein (vgl. 
169, Fußnote 5). Der Ausdruck „ordre public“ wird von unserem Verf. gegen
über dem der „guten Sitten“ deswegen bevorzugt, weil der Verstoß gegen die 
„guten Sitten“ zu sehr mit dem Schuldvorwurf gekoppelt zu sein scheint. 
S . ist sich allerdings bewußt, daß das Problem mit dem „ordre public“ nicht 
gelöst ist. Er anerkennt darum die Auffassung H . Coings, der die „guten 
Sitten“ im Sinne von sozial-, im Gegensatz zu individual-ethischen Regeln 
verstehen möchte. Der Gedanke Coings hat das eine für sich, daß er bei dem 
Begriff „gute Sitten“ die Wertbemessung und damit die ethische, nämlich 
sozialethische Urteilsbildung unterstreicht. Allerdings wird man diesen
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sozialethischen Begriff nicht, wie es wohl im Strafrecht möglich ist und vom 
deutschen Bundesgerichtshof auch so aufgefaßt wurde, im Sinne von absolu
ten, naturrechtlichen Normen verstehen können. Immerhin aber bleibt eine 
soziologisch ausgerichtete Sozialethik unumgänglich. Diese Form der Sozial
ethik ist naturgemäß eine Rechtsnorm. Damit ist aber zugleich das Problem 
der Rechtssicherheit aufgeworfen, um dessen Lösung sich unser Verf. in dieser 
Arbeit so sehr bemüht. Er selbst gesteht, daß dieses Problem sich nicht durch 
glatte Formulierungen lösen lasse.

Weischedel, Wilhelm: R echt und E th ik .

Der Verf. verteidigt einen ethischen Relativismus, wie er krasser kaum ver
treten werden kann. Dennoch verpflichtet er sowohl den Gesetzgeber als auch 
den rechtsprechenden Juristen auf ein hohes Maß von Redlichkeit. Das Recht 
solle nicht nur am Vergangenen hängenbleiben, sondern in die Zukunft 
hinein schaffen. Woher die für die Gesellschaft gültigen wirklich zukunftfor
menden Normen für diese sittliche Redlichkeit genommen werden sollen, 
bleibt allerdings offen.

6.1 Rechtssubjekt -  Allgemein

Coing, Helmut -  Lawson, Frederick H. -  Grönfors, K urt: D a s subjek
tive R echt und der R echtsschutz der Persönlichkeit.

Die gediegene Broschüre enthält die Niederschrift von drei Vorträgen: Zur 
Geschichte des Begriffs „subjektives Recht“ (C oing), Das subjektive Recht im 
englischen Deliktsrecht (Law son), Das subjektive Recht und der Persönlich
keitsschutz im skandinavischen Privatrecht (  Grönfors) .  Während die zwei letzten 
Beiträge einzig positiv-rechtliche Vergleiche bringen, geht der erste auch auf 
rechtsphilosophische Fragen ein. Der Begriff des subjektiven Rechts hängt, 
so erklärt der Autor, geschichtlich mit der Loslösung des Prozeßrechts vom 
Privatrecht zusammen, in deren Verlauf an die Stelle der actio das subjektive 
Recht trat als ein Mittel, die zwischen zwei Parteien sich ergebenden recht
lichen Beziehungen klarzumachen. Es handelt sich aber nach der Auffassung 
des Verf. um mehr als nur um eine geschichtliche Entwicklung. Im Grunde 
gehe es um ein tieferes Verständnis für die menschliche Freiheit als ein 
Wesenselement der Gesellschaft. Man brauche dabei durchaus nicht in das 
Extrem zu verfallen, das Privatrecht ausschließlich als ein System von sub
jektiven Rechten Zu begreifen. Das subjektive Recht sei aber, so sagt der Verf. 
ausdrücklich, ein Begriff, der für den Aufbau und die wissenschaftliche Erfas
sung eines modernen Privatrechts unentbehrlich sei. In diesem Sinne bekennt 
er sich zur gemäßigten Definition des subjektiven Rechts, die Nipperdey 
(Enneccerus-Nipperdey: Lehrbuch des bürgerlichen Rechts, Bd. I: Allgemeiner 
Teil des bürgerlichen Rechts, 1. Halbband: Allgemeine Lehren, Personen, 
Rechtsobjekte, 141952, 272f.) gegeben hat: „Das subjektive Recht ist begriff
lich eine Rechtsmacht, die dem einzelnen durch die Rechtsordnung verliehen 
ist, seinem Zwecke nach ein Mittel zur Befriedigung menschlicher Interessen.“ 
Auch unser Verf. möchte die menschliche Freiheit von der gesellschaftlichen 
Ordnung aus sehen. Allerdings erkennt er in ihr einen der juristischen Institu-
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tion vorgeordneten Wert. In diesem Sinne gilt sein Satz: „Der Gedanke des 
subjektiven Rechts hält die Auffassung lebendig, daß das Privatrecht und der 
Rechtsschutz, den es begründet, letztlich der Aufrechterhaltung der Freiheit 
des einzelnen in der Gesellschaft dient, daß die individuelle Freiheit eine der 
grundlegenden Ideen ist, um derentwillen das Privatrecht existiert“ (23).

6.2.1 Einzelperson als Rechtsträger -  Subjektives Recht

Burdeau, Georges : L es L ibertés politiques.

Das Buch ist als Handbuch für Studenten des öffentlichen Rechts an den fran
zösischen Universitäten gedacht, ist aber bedeutend mehr als das, denn es 
überschreitet bei weitem die Anforderungen, die man an ein Handbuch stellt. 
Und es geht in seiner grundsätzlich philosophischen Orientierung in jene 
Bereiche hinein, die nicht mehr positiv-rechtlich sind, von denen her aber alle 
positiven Bestimmungen über die Freiheit im bürgerlichen Zusammensein 
erst begriffen werden können. Zunächst wird die bürgerliche Freiheit im 
Rahmen der Menschenrechte bestimmt, die Notwendigkeit und das Ausmaß 
der Reglementierung aufgewiesen, dann wird das Recht auf Schutz der Frei
heit behandelt, wobei es naturgemäß um die Beschränkung der Staatsgewalt 
im Rechtsstaat, um die Garantien der Freiheit gegen Verwaltung und Gesetz
gebung geht. Im Anschluß daran behandelt B . im zweiten Teil seines umfassen
den Werkes die einzelnen Rechte und Freiheiten der Bürger (Freizügigkeit im 
Verkehr, individuelle Sicherheit, vor allem auch im Strafprozeß, Intimsphäre, 
Rechte der Gruppen und Vereine), dann die Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, 
Freiheit in Theater, Rundfunk, Kino, Schule usw., Religionsfreiheit, schließ
lich die wirtschaftlichen und sozialen Rechte (Recht auf Arbeit, auf Eigentum, 
Gewerbefreiheit usw.).

Deynet, Karl August: D ie  Rechtsstellung des nasciturus und der noch nicht 
erzeugten Person im  deutschen, französischen, englischen und schottischen bürger
lichen Recht.

Diese rechtsvergleichende Studie ist an sich rein positiv-rechtlicher Natur, 
aber doch von grundsätzlicher Bedeutung im Hinblick auf die Stellungnahme 
des Verf. zur Notwendigkeit der Positivierung von Naturrechtsnormen dort, 
wo naturrechtliche Überlegungen geltend gemacht werden sollen. Der Verf. 
wendet sich hier gegen die naturrechtliche Stellungnahme von E .  H .  N .  
W olff : Anfang und Ende der Rechtsfähigkeit des Menschen (Frankfurt a. M. 
1955).

6.2.2 Menschenrechte -  Grundrechte 

Coing, Helmut: E hrenschutz und Presserecht.

In dem (wie immer bei unserem Verf.) klar disponierten und formulierten 
Vortrag geht der Autor von dem Gedanken aus, daß das Recht nicht nur 
widerstrebende Interessen, sondern auch in der realen Welt konkurrierende
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Ideale auszugleichen habe. In unserer Frage heißt dies: Man kann nicht 
vom Recht auf Schutz der Ehre sprechen, ohne zugleich die politisch korri
gierende und sozial erziehende Funktion der Presse mitzudenken. Der Presse 
wird darum auch eine privatrechtliche Bewandtnis zugesprochen, auf Grund 
deren sie ihre Rechte anzumelden vermag und nicht nur als sich verteidigender 
Angeklagter im Strafprozeß Rede und Antwort zu stehen hat. Die positiv
rechtlichen Seiten der Ausführungen betreffen die frühere deutsche Rechts
lage und das heutige deutsche Grundgesetz. Über diese positiv-rechtlichen 
Darlegungen hinaus findet man aber in diesem Referat eine Menge rechts
philosophischer Überlegungen (so vor allem über die subjektiven Rechte) 
sowie sozialethische Erörterungen über den Sinn der Pressefreiheit.

Drost, Pieter N .: The Crime of State.
Der Verf. dieses großangelegten Werkes hatte bereits früher ein bedeutendes 
Werk über die Verwirklichung der individuellen Menschenrechte im positiven 
Völkerrecht herausgegeben (Human rights as legal rights, 1951). In dem neuen 
Werk geht es dem Autor um die Stellung der individuellen Menschenrechte 
und der Kollektivrechte im Völkerrecht. Während der erste Band grundsätz
licher Natur ist, behandelt der zweite die positive Seite, d. h. die Entwürfe, 
Diskussionen und Konventionen bzgl. des Genocidium (des Völker- und 
Gruppenmordes). Der 1. Band richtet sich also auf die lex ferenda, der 2. auf 
die lex lata. Der 1., vom Naturrechtsdenken inspirierte, tief philosophische 
und mit umfassenden historischen Kenntnissen geladene Band, eine Leistung 
ersten Ranges, behandelt die Probleme, die zur Sicherung der Individual- und 
Kollektivrechte auf internationaler Ebene notwendig sind. Man findet darin 
ausgezeichnete Darstellungen des Gerechtigkeitsbegriffes, des souveränen 
Staates, von Person und Volk, von Naturrecht und internationalem Recht, 
vom Kriegsrecht, von Strafrecht und Kollektivschuld, von Völkerverbrechen. 
Der Verf. betont mit Recht, daß die Unterscheidung der drei Moralitäten, d. h. 
der sittlichen Normen für das Privatleben, für das Geschäftsleben und für das 
politische Leben, langsam zugunsten einer gegenseitigen Verschmelzung 
verschwinden müsse, wenn internationaler Friede und internationale Sicher
heit gewahrt werden sollen. Man wird kaum ein Thema, das irgendwie mit 
den Menschenrechten in Zusammenhang steht (z. B. auch die Narkoanalyse 
und die Narkodiagnose), in diesem gründlichen Werk umsonst suchen.

Geiger, Willi: Die Grundrechte in der Privatrechtsordnung.
G. stellt im Hinblick auf das deutsche Grundgesetz die Frage: „Kann das 
Grundrecht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit, auf Leben und körperliche 
Unversehrtheit, auf persönliche Freiheit, auf Gleichbehandlung, auf Glaubens-, 
Gewissens- und Bekenntnisfreiheit, auf Meinungsfreiheit, auf Vereinigungs
und Versammlungsfreiheit, auf Freizügigkeit und auf freie Berufswahl irgend
einen .Dritten* in derselben Weise binden, wie die staatliche Gewalt gebunden 
ist?“ (10.)

Hueck, Alfred -  Leibholz, Gerhard: Zwei Vorträge %um Arbeitsrecht.
Von den beiden Vorträgen nimmt der erste ( A .  H u e c k : Stellung der Arbeit
nehmervertreter im Aufsichtsrat) zum deutschen Betriebsverfassungsgesetz 
Stellung, der zweite (G . L eib h o lz: Verfassungsrecht und Arbeitsrecht) befaßt



6.2.2 Menschenrechte -  Grundrechte 255

sich mit einem Gegenstand, der tief in die Rechtsphilosophie und in die politi
sche Philosophie hineinragt. A. setzt sich hierbei mit dem Unterschied der 
sozialen Rechte von den traditionellen Grundrechten liberaler Provenienz 
auseinander. Die sozialen Grundrechte „unterscheiden sich von diesen maß
geblich dadurch, daß sie Ausdruck eines radikal egalitären Demokratismus 
im gesellschaftlichen Bereiche sind. Sie sind, bei Lichte besehen, überhaupt 
keine echten Grundrechte. Sie sind in Wahrheit ihrer Anlage und geistes
geschichtlichen Struktur nach demokratische Status- oder Teilhaberrechte. 
Solche ,Grundrechte“ werden nicht wie die liberalen Grundrechte als grund
sätzlich Staat und Gesellschaft vorgelagerte Rechte von der Verfassung 
,gewährleistet“, sondern im Rahmen der jeweils inhaltlich durch den Gesetz
geber näher zu bestimmenden sozialen Gerechtigkeit vom Staat nach Maßgabe 
der Gesetze ,gewährt“ “ (32).

Küster, Otto: Persönlichkeitsschut^ und Pressefreiheit.

K . bespricht den zivilrechtlichen Entwurf des Bundesjustizministeriums: 
Gesetz zur Neuordnung des zivilrechtlichen Persönlichkeits- und Ehrenschut
zes (unter dem Namen „Schäffer-Entwurf“ bekannt). Er stellt die Motive dar, 
die zum Eingreifen zwangen, sowie die Impulse, die aus dem deutschen Rechts
leben entspringen, um schließlich den Entwurf selbst einer Kritik zu unter
ziehen. Er betont, daß man den Ausdruck „Berichtigungsanspruch“ durch 
den zutreffenderen Namen: „Recht auf Entgegnung“ ersetzen muß. „Als 
Äquivalent für das Privileg, im Anschuldigen anderer, aber auch im Geschich
tenerzählen über andere irren zu dürfen und ihren Irrtum unabsehbar aus
zubreiten, muß die Presse dem Betroffenen die unbeschränkte Möglichkeit 
verschaffen zu entgegnen, also vor demselben Publikum sogleich zu sagen, 
wie er behauptet, daß die Sache sei“ (28).

Leisner, Walter: Grundrechte und Privatrecht.

Die Isolierung des Privatrechts von der freiheitlichen Dynamik des Verfas
sungsrechts sei ein tragischer Irrtum des 19. Jahrhunderts gewesen, erklärt 
der Verf. Aus diesem Grunde tritt er bezüglich der Reichweite der Grund
rechte für die u. a. von Nipperdey verteidigte Ansicht ein, wonach die Grund
rechte unmittelbar private subjektive Rechte gegenüber den Rechtsgenossen 
erzeugen, nicht also nur in mittelbarer Weise den privatrechtlichen Normen 
eine Sinnerfüllung geben, wo eine solche zusätzlich noch möglich ist.

Löffler, Martin -  Hrsg.: Persönlichkeitsschut% und Meinungsfreiheit.

Die deutschen Veröffentlichungen über Persönlichkeitsschutz haben z. Z. 
den vom Bundesjustizministerium im Sommer 1958 vorgelegten Referenten
entwurf „Gesetz zur Neuordnung des zivilrechtlichen Persönlichkeits- und 
Ehrenschutzes“ zum Gegenstand. In der vorliegenden Schrift wird in ver
schiedenen Referaten Stellung genommen zu: Persönlichkeitsschutz und 
Pressefreiheit, Film und Persönlichkeitsschutz, Persönlichkeitsschutz und 
Rundfunkfreiheit, Persönlichkeitsschutz in der Praxis, Entwicklung der heran- 
wachsenden Menschen zur Persönlichkeit. Im letztgenannten Beitrag wird 
vor allen Dingen auf die Grenzen der Meinungsumfrage hingewiesen. Die
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durch die Referate ausgelöste Diskussion, die hier ebenfalls abgedruckt ist, 
bringt einige wichtige neue Gedanken zum Ausdruck. So erklärt A d o lf  A rn d t, 
daß der Gesetzesentwurf zu stark auf den Persönlichkeitsschutz abstelle, 
während die Meinungsfreiheit in gleicher Weise als ein Grundrecht anzusehen 
sei. Es geht hier tatsächlich um eine Wertabmessung, die nicht zuletzt von der 
Entscheidung abhängt, ob man die demokratische Staatsform auf die gleiche 
Ebene des Naturrechts wie die Persönlichkeit stellt.

Pelloux, Robert -  éd. : E ssa is sur les D ro its  de V homme en Europe. (Première 
série). Par Maurizio Alciator et Paolo Fois, Paul Lavalleye, Hilary 
Cartwright, Theo Kündig, Gerald Hinteregger, Marc Chartier, Ernest 
Aellig, Antoine Frasseto. Sous la direction et avec un avant-propos de 
Robert Pelloux.
Das Heft enthält im ersten Teil gut informierende Beiträge über die positiv
rechtliche Gestaltung der sogenannten Menschenrechte in den Verfassungen 
Italiens, Belgiens und Österreichs. Für die Schweiz mußte das Thema entspre
chend der schweizerischen Rechtsauffassung heißen: „Die verfassungs
mäßigen Rechte“ . Im zweiten Teil werden einige spezielle Fragen behandelt: 
Das Deutsche Bundesverfassungsgericht und die politischen Parteien, die 
Vereinsfreiheit in der Schweiz, die Meinungsfreiheit des Beamten in der 
europäischen Rechtsvergleichung. Wer einen Kurs über die Menschenrechte 
halten möchte, findet am Schluß des Heftes eine gute Disposition in den 
Résumés von R . Pelloux.

Der zivilrechtliche Persönlichkeits- und Ehrenschutz in Frankreich, 
der Schweiz, England und den Vereinigten Staaten von Amerika.
Diese rechtsvergleichende Studie bietet einem Rechtsphilosophen reiches 
Material aus der konkreten Wirklichkeit. Es sei besonders auf den amerikani
schen Schutz des Rechts der Geheimsphäre hingewiesen, sowie auf die Tat
sache, daß in allen behandelten Rechtsordnungen bei Verletzungen des Per
sönlichkeitsrechts Ersatz nicht nur des materiellen, sondern auch des immate
riellen Schadens gefordert wird.

Ramm, Thilo : D ie  F reiheit der W illensbildung.

Die juristische Schrift befaßt sich mit dem Urteil des Bundesarbeitsgerichts 
vom 31. 10. 1958 bezüglich des Streites zwischen dem Arbeitgeberverband 
der Metallindustrie in Schleswig-Holstein und dem Verband der Eisen- und 
Metallindustrie in Schleswig-Holstein einerseits und der Industriegewerkschaft 
anderseits. Der Verf. sagt hier in kurzer, aber präziser Weise Grundsätzliches 
über den Schutz der individuellen Willensbildung (wobei die verschiedenen 
Freiheitsrechte zur Sprache kommen), über den Schutz der Willensbildung 
der Vereinigung und die Beziehung der Grundrechte zur rechtsgeschäftlichen 
Privatautonomie (Drittwirkung der Grundrechte, grundrechtswidrige Ver
träge usw.).

Shils, Edward : É thique de la  recherche. Espr
Der Artikel beschäftigt sich mit der Frage, inwieweit die soziologische Erhe
bung und juristische Befragung noch sittlich zu verantworten ist im Hinblick 
auf die Achtung der Geheimsphäre.
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Van der Ven, J. J. M .: Grundrechte und G eschichtlichkeit.

Das Problem der Grundrechte wird hier in engstem Zusammenhang mit der 
Naturrechtsauffassung des Autors behandelt, denn „Grundrechte haben. . . 
mehr mit Naturrecht als etwa mit der Kelsenianischen Grundnorm zu tun“ (18). 
Das Naturrecht wird verstanden als die in der Kulturentwicklung sich aus
sprechende menschliche Natur. Damit ist die Notwendigkeit der Einbe
ziehung der Geschichte in die Naturrechtslehre deutlich. Die Erklärung von 
kodifizierten Grundrechten hat darum nicht nur den positiv-rechtlichen Zu
sammenhang zu untersuchen, sondern die gesamt-geschichtliche Verflechtung 
miteinzubeziehen. Sosehr die Geschichtlichkeit unterstrichen wird, so bedeutet 
aber, das wird ausdrücklich betont, die juristische Formulierung eines Kultur- 
Zustandes nicht etwa eine Konservierung. Das Recht wird zugleich auch als 
Gestaltungsmacht in die Zukunft betrachtet. Von dieser Sicht her geht der 
scharfsinnige Autor an das Problem der Kodifizierung von Grundrechten 
(nachdem er in instruktiver Weise eine Dreiteilung vorgenommen hat: per
sönliche, politische und soziale Grundrechte). Er betont, daß man immer 
vom Sein zum Wert und von dort zum Grundrecht und zu den angepaßten 
Rechtsregeln fortschreiten müsse, nicht umgekehrt aus gewissen Rechts
dokumenten auf Grundrechte und Grundwerte und dann auf die Beschaffen
heit des Seins schließen dürfe. Allerdings liege im sog. „natürlichen“ Sein 
auch die Geschichtlichkeit oder wenigstens der Hinweis auf sie. „Nur in der 
ständigen Konfrontierung mit dem konkreten Sein von Mensch und Gesell
schaft sind sowohl die Grundrechte wie das darauf stufende positive Recht 
immer neu zu denken und zu schaffen, wie ja das Sein selbst aus der geschicht
lichen Situation immer neu hervorgeht, wenn auch teilweise gestützt, teilweise 
belastet von alt-tradierten Werten und Wertanschauungen“ (28). Bezüglich 
der Arbeit von M .- E .  Schm itt (Recht und Vernunft, Heidelberg 1955), die der 
Verf. angreift, sei nur kurz angemerkt, daß hier die Rationalität des Natur
rechts in keiner Weise mit der rationalistischen Auffassung des 18. Jahrhun
derts vergleichbar ist. Schm itt hat einzig und allein die Bedeutung der rationalen 
Durchdringung eines konkreten Sachverhaltes hervorkehren wollen.

6.2.3 Rechtsgleichheit

Leibholz, G erhard: D ie  G leichheit vor dem G ese tz

Der Verf. veröffentlicht hier zunächst unverändert die erste Aufl. des Werkes 
(1925). Daran reihen sich einige ergänzende Studien zur Gleichheit vor dem 
Gesetz, die der Autor später an verschiedenen Stellen veröffentlicht hat 
(159-262). Unter Gleichheit vor dem Gesetz wird „die nach dem jeweiligen 
Rechtsbewußtsein nicht willkürliche Handhabung des an die Adresse von 
Rechtssubjekten gerichteten Rechtes durch den Gesetzgeber und die Voll
ziehung (Justiz und Verwaltung)“ (87) verstanden. Ein Akt wird dann als 
willkürlich bezeichnet, „wenn er von einer sachfremden Motivation getragen 
wird“ (89).

17 Utz, Grundsatzfragen II
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6.4 Staat als Rechtsträger

Häfelin, Ulrich: D ie  Rechtspersönlichkeit des Staates.

Die gründliche historische Studie behandelt das im Titel angezeigte Problem 
vom Altertum bis in die Gegenwart. Der Verf., der sich durchweg bemüht, 
darzustellen und nicht zu kritisieren, scheint die Entwicklung, in der der 
naturrechtliche und organische Persönlichkeitsbegriff des Staates mehr und 
mehr der rein rechtlichen Sicht weicht, zu begrüßen. Daß das Mittelalter (vom 
Verf. auf S. 11-23 behandelt) die Rechtspersönlichkeit des Staates nicht im 
modernen Sinne vertreten oder behandeln konnte, erklärt sich einfach daraus, 
daß man damals mehr final als nur kausal dachte, wobei die finale Ordnung 
dem Staate vorgegeben war. Die Handlungseinheit konnte also nicht von den 
Individuen als Rechtsträgern, sondern nur von der im Gemeinwohl begrün
deten Ganzheit her gesehen werden. Mit gewisser Spannung erwartet man 
den zweiten Band des Werkes.

Tommasi di Vignano, Alessandro: Rivolusjone ed estin^ione d i S ta to . 
RSPI
Der Verf. behandelt die Frage nach der Kontinuität des Staates im Falle der 
Revolution. Er nimmt dabei Stellung zu den Theorien von M erkl, Kelsen, 
Verdross u. a.

6.6 Völkerrecht -  Internationales Recht

Legaz y Lacambra, Luis: E l  Derecho internacional en el pensamiento de 
José Ortega y  G asset. RevEP
Für Ortega ist das Recht nichts anderes als die Gesamtheit der sozialen Regeln, 
die sich in der Gewohnheit kristallisieren. Da es nun nach ihm kein System 
von gemeinsamen Überzeugungen auf internationaler Ebene gibt, besteht 
auch keine internationale rechtliche Regel.

Verdross, Alfred: V ölkerrecht. Unter Mitarbeit v. Karl Zemanek.
Die vierte Auflage wurde um vieles erweitert. Dem Philosophen bietet das 
wertvolle Lehrbuch einen guten Überblick über die verschiedenen Grundsatz
fragen des Völkerrechts, so vor allem über Begriff, Grundlage und Begründung 
des Völkerrechts.

7.1 Rechtssanktion -  Strafrecht -  Allgemein

Freudenfeld, Burghard -  Hrsg.: Schuld und Sühne.

Die Sammlung enthält in allgemeinverständlicher Sprache gehaltene, aber 
deswegen nicht weniger gründliche Beiträge: Das Verbrechen in der heutigen 
Gesellschaft (K a rl E ngisch), Der Verbrecher im heutigen Strafrecht (Jans 
Jürgen B runs), Vom Wesen und Zweck der Strafe (Reinhart M aurach), Der
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Ankläger im heutigen Strafrecht (K a rl Siegfried B ader), Der Verteidiger im 
heutigen Strafrecht (E rn s t Müller-Meiningen j r . ) ,  Der Richter im heutigen 
Strafrecht, Der Angeklagte vor dem Richter (R ichard Schm id), Die Freiheits
strafe (H a n s Leopold), Das Jugendstrafrecht (Reinhart Maurach) ,  Recht und 
Gnade (K a rl Engisch), Das politische Strafrecht (M a x  Güde), Der Justiz
irrtum (H errm ann M o sta r), Die Rückkehr in die Freiheit -  Probleme der 
Resozialisierung ( F r i tz  Bauer). Wer über das Wesen der Strafe eine nicht nur 
juristisch, sondern auch philosophisch abgewogene Darstellung sucht, wird 
an dem Beitrag von Maurach nicht vorübergehen dürfen. Der Verf. verteidigt 
mit der Großen Strafrechtskommission des deutschen Bundesjustizministe
riums den Grundsatz der Schuld- und Vergeltungsstrafe.

Grossfeld, Bernhard: Die Privatstrafe.

Eine Privatstrafe hegt dann vor, „wenn nicht so sehr dem Verletzten ein 
Schaden ersetzt, sondern der Täter getroffen werden soll“ (12). Es ist von 
Juristen darauf hingewiesen worden, daß die Geldentschädigung bei Nicht
vermögensschäden ihre Rechtfertigung nur im Gedanken der Privatstrafe 
finden könne. Gerade in der französischen Diskussion hebt man hervor, daß 
es sich bei der Geldentschädigung bei Nichtvermögensschäden, mit Ausnahme 
des Schmerzensgeldes für körperliche Schäden, um eine Privatstrafe handle. 
Im ersten Teil seiner Arbeit untersucht G . die Privatstrafe im französischen, 
im englischen und im amerikanischen Recht. Der zweite Teil ist grundsätz
licher Natur und verbindet das Problem mit dem Schutz des allgemeinen 
Persönlichkeitsrechts. Das gut dokumentierte Buch schließt mit einem Ge
setzesvorschlag. Im Schrifttumsnachweis fehlt leider bei dem größten Teil der 
Autoren der Vorname.

Heckei, Theodor -  Hrsg.: Das Strafrecht.

Das Heft enthält Aufsätze über: Das Problem der Strafe in biblischer Sicht 
(W alter K ünneth), Kriminalpolitische und rechtsphilosophische Probleme der 
Strafrechtsreform ( H ein z F r i t z ) ,  Das Schuldprinzip im kommenden deutschen 
Strafrecht (Edm und M ezger. Der Artikel von M ezger macht Angaben über 
den Entwurf des neuen deutschen Strafgesetzbuches, die allerdings, auf nur 
drei Seiten beschränkt, nicht anders als sehr summarisch sein können), Das 
Strafmaß in der Praxis ( R udolf Trabert). Zur Diskussion über das Wesen der 
Strafe wird man besonders den zweiten und dritten Artikel zur Hand nehmen. 
Der Schuldgrundsatz als tragendes Prinzip des Strafrechts stößt, wie H . F r itz  
ausführt, auf bedeutende Schwierigkeiten von psychiatrischer Seite aus. Im 
zuletzt genannten Artikel ist das Problem der Todesstrafe angerührt.

Lucas Verdú, Pablo: Crimen y  sociedad. Reflexiones sobre la estimación 
social del crimen. RIS

Der Artikel zeigt die Bedeutung des moralischen Niveaus der Gesellschaft für 
die Verbrechenspsychologie. Die soziale Umwelt besitze eine stärkere Be
einflussungskraft als der Strafkodex. Die Sozialpädagogik verdiene darum 
gesteigerte Beachtung.

17*
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Peters, Karl: Grundprobleme der Krim inalpädagogik.

Das anregende, auch den Nichtjuristen interessierende Buch ist ein vortreff
liches Kompendium der Kriminalpädagogik. Der erste Teil handelt von den 
allgemeinen Problemen der Kriminalpädagogik, der zweite geht auf besondere 
Probleme ein, so auf Erziehung und Strafverfahren, Erziehung und Vollzug, 
Vollzugsformen des Freiheitsentzugs, Vollzug ohne Freiheitsentzug. Den 
Pädagogen sprechen vor allem die Ausführungen über die pädagogischen 
Grundsätze, über Gerechtigkeit und Liebe in der Kriminalpädagogik an (im 
ersten Teil §§ 5 u. 6, dann der zweite Teil mit seinem reichen Erfahrungs
material). Der Rechtsphilosoph ist an § 3 des ersten Teiles interessiert: „Die 
rechtlichen Grundlagen“ (81-110). P . entwickelt hier den Begriff der Krimi
nalstrafe. Er hebt besonders die Schuld hervor, die durch die Strafe getroffen 
werden muß. Die Kriminalstrafe ist nach P . durch folgende Merkmale um
schrieben: 1. Eine einen sozialethischen Vorwurf enthaltende Antwort auf 
ein schuldhaftes, die ethische Grundordnung der Rechtsgemeinschaft antasten
des Unrecht (ethischer Charakter der Strafe); 2. eine Einbuße für den Be
troffenen (Übelscharakter der Strafe); 3. eine autoritative Auferlegung der 
Einbuße (Zwangscharakter der Strafe); 4. ein Ansprechen des Betroffenen 
im Sinne der Aufforderung zur Rechtsbejahung (personaler Charakter der 
Strafe). Diese Definition ist grundlegend für die pädagogischen Erwägungen 
bei der Festsetzung und beim Vollzug der Strafe.

Peters, Karl -  Lang-Hinrichsen, Dietrich: G rundfragen der S trafrechts
reform .

Die beiden hier veröffentlichten Arbeiten verdienen Beachtung weit über die 
deutsche Strafrechtsreform hinaus. P . hebt in seinem Artikel hervor, daß das 
Strafrecht die ethische Grundordnung sichtbar machen müsse, daß es nur 
subsidiär sei, d. h. nur dort wirksam werde, wo im Hinblick auf den krimi
nellen Charakter der Tat andere Antwortmöglichkeiten nicht hinreichen, daß 
es nur exemplikativ sei, d. h. nur bestimmte Tatbestände hervorzuheben im
stande sei, daß es nur begrenzt wirksam sei, in dem Sinne, daß es ein sparsam 
angewandtes Mittel der Abschreckung sei, daß ihm nur eine beschränkte 
Eigenständigkeit zukomme, da es mit anderen Lebensbereichen, so vor allem 
mit der Ethik und Psychologie, im Zusammenhang stehe, daß man es von der 
Lebenswirklichkeit nicht trennen könne und daß es mit der im Volke lebendi
gen Kulturauffassung in Einklang stehen müsse. Der Beitrag von L .- H .  bietet 
u. a. interessante geistesgeschichtliche Einblicke in den Begriff der Strafe.

Rose, Gordon: The Struggle fo r  Penal Reform .

Der Autor behandelt die Geschichte des britischen Strafrechts von 1866 an, 
wobei die Zeit von 1921 an besondere Beachtung verdient. Auf diesem 
historischen Hintergrund werden die augenblicklichen Bemühungen um eine 
Strafrechtsreform besprochen. Obwohl auf England zugeschnitten, dürfte das 
Buch von grundsätzlichem Interesse sein.

Stree, Walter: D eliktsfo lgen und G rundgesetz

Das Buch, das als Habilitationsschrift der Rechts- und Wirtschaftswissenschaft
lichen Fakultät der Universität Tübingen vorgelegt worden ist, unternimmt
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es, die verfassungsrechtlichen Grenzen aufzuzeigen, die der Gesetzgeber und 
der Strafrichter bei der Anordnung der Folgen für strafbare Handlungen ein
zuhalten haben. Strafgesetzgeber und Strafrichter haben in ihren Entschei
dungen das Grundgesetz als Grundnorm zu achten. Für den Strafrichter 
erschöpft sich die Bedeutung des Grundgesetzes allerdings nicht etwa darin, 
daß er sich bei seiner Entscheidung an die verfassungsrechtlichen Gebote zu 
halten hat, es obliegt ihm auch die Pflicht, jede Gesetzesvorschrift, auf die er 
seine Entscheidung stützen will, auf ihre Verfassungsmäßigkeit zu überprüfen. 
Diese Überprüfung wird vor allem dann schwierig, wenn ein zeitlich nach dem 
Grundgesetz veröffentlichtes Recht unverändert aus dem vorkonstitutionellen 
Gesetz übernommen worden ist. Der Verf. bespricht die Verfassungsmäßig
keit der Strafbemessung, die Einziehung, Unbrauchbarmachung und Verfall
erklärung, die Verfassungsmäßigkeit der Bewährungsauflagen, die Maßregeln 
der Sicherung und Besserung, schließlich die Frage, ob die grundrecht
einschränkenden Deliktsfolgen auch den formellen Voraussetzungen für 
Grundrechtseingriffe entsprechen, weil gemäß Art. 19 I II GG ein Gesetz, 
das ein Grundrecht einschränkt oder die Befugnis erteilt, ein Grundrecht ein
zuschränken, das betreffende Grundrecht unter Angabe des Artikels nennen 
muß. Eine derartige Klausel weist jedoch keine der geltenden Strafbestim
mungen auf, obwohl fast alle strafrechtlichen Sanktionen zu einer Einschrän
kung bestimmter Grundrechte führen. Die gründliche Schrift ist naturgemäß 
auf deutsche Verhältnisse zugeschnitten, hat aber doch weiterreichendes 
Interesse, weil hier die einschränkende Wirkung des Strafrechts auf die Men
schenrechte untersucht wird.

Würtenberger, Thomas: D ie geistige Situation der deutschen S trafrechts
wissenschaft.

Obwohl diese sowohl rechtstheoretisch wie rechtsphilosophisch tieflotende 
Schrift deutsche Verhältnisse angeht, ist sie doch von allgemeinem Interesse. 
Der Verf. betont die Notwendigkeit einer Neuorientierung des Rechtsdenkens 
und vor allem des Strafrechts durch die Rechtsphilosophie. Hierbei kommt 
er auf die Naturrechtslehre zu sprechen. Er meint, daß ein „existentieller“ wie 
auch „anthropologischer“ Naturrechtsbegriff die meisten Ansatzpunkte zur 
rechtsphilosophischen Vertiefung mannigfacher dogmatischer Strafrechts
fragen bieten könne. „Die Existenzphilosophie zeichnet sich dadurch aus, daß 
mit letzter Unbedingtheit der Mensch mit den Aufgaben, Nöten und Schwie
rigkeiten seines existentiellen Daseins in den Mittelpunkt gestellt wird, nach
dem er in einer krisenhaften Zeitlage die Endlichkeit und Ungeborgenheit des 
Seins erlebt hat“ (21). Allerdings ist damit, wie W . hervorhebt, der Zugang 
zur Welt des Rechts noch nicht geöffnet. Es müsse das Ganze des menschlichen 
Daseins in Betracht gezogen werden, wozu alle menschlichen Bezüge, wie das 
Recht auf Leben und Gemeinschaft, zu rechnen seien. Eine solche auf die 
Totalität menschlichen Seins gerichtete Sicht nutze die philosophische Anthro
pologie aus. Dabei handle es sich zugleich aber auch um eine empirische Grund
legung des Wissens um den Menschen. Hierher gehöre auch die historische 
Situation. Gegenüber einer von der moralischen Gesinnung ausgehenden 
Beurteilung der strafwürdigen Tat unterstreicht W . die Unterscheidung von 
Recht und Moral. Beim Recht handle es sich um die soziale Ordnungsaufgabe, 
nicht um die Gesinnung, aus welcher heraus diese zu realisieren ist (66). Es 
ist rechtsphilosophisch richtig gesehen, daß die Rechtskultur ein sozialethischer,
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nicht individualethischer Wert ist. Hier liegt wohl der tiefste Grund, warum 
in der Diskussion über Recht und Moral kein Fortschritt erzielt wird, da man 
Moral immer nur im Sinne von Individualmoral zu begreifen imstande ist. 
/ .  Messner hat mit Recht die Kultur als das eigentlich Sozialethische bezeichnet 
und darin auch das Recht einbegriffen. Auf dem Weg über den Begriff des 
Sozialethischen kommt somit die Moral ausreichend zur Geltung. Das hat 
übrigens bereits Thomas von A q u in  im Anschluß an Aristoteles in der berühmt 
gewordenen Unterscheidung der Gerechtigkeit von den anderen sittlichen 
Tugenden hervorgehoben. Allerdings stellt sich sogleich die Frage, ob eine 
Strafe verhängt werden kann ohne Blick auf die subjektiven Momente des 
Unrechtsvorwurfes. W . kommt hierbei in Diskussion mit W eisels finaler Hand
lungslehre (49 ff.). W . leugnet nun nicht, daß es einzelne Straftatbestände, wie 
z. B. den Meineid, gebe, bei denen der mit der Rechtsgüterverletzung zu
sammenhängende Erfolgsunwert gegenüber dem „Aktunwert“ der Handlung 
zurücktreten muß. Dennoch müsse man sich vor einer Verabsolutierung dieses 
subjektiven Elementes hüten, da es vielmehr um die innere Zuordnung zwi
schen subjektiven und objektiven Elementen innerhalb des Unrechtsurteils 
gehe. Gegen W eisel erklärt W ., daß die Kategorie der Finalität als solche noch 
nicht zu einer rein subjektiven Begriffsbestimmung der Handlung zwinge. 
„Die radikale Subjektivierung des Handlungsbegriffes zeigt sich bei W eisel 
schon im Ausgangspunkt seiner Lehre, wenn der ,objektive“ Tatbestand der 
Gesetzlichkeit des ,Subjektiven“ unterworfen und auf die ,Sinnintentionalität“ 
des Handelnden abgestellt wird“ (53). W . sieht im finalen Element der Hand
lung einen überwiegend „objektiven“ Gehalt. Es müsse statt auf das „sub
jektiv“ finale Element mehr auf den „realen Zweck“ , die „allgemeine Ten
denz“ und auf die „objektive Beziehbarkeit“ des Handelns abgestellt werden. 
Bei aller grundsätzlichen Anerkennung des subjektiven Elementes sieht W . 
die Lösung der Streitfrage in einer differenzierten Berücksichtigung der „sub
jektiven Unrechtselemente“ . „Während in den ,Ausdrucksdelikten“ Motive 
und Gesinnungselemente als Schuldgrade typisiert werden und bei den 
.Tendenzdelikten“ es vornehmlich auf den objektiven Zweckgehalt des Ver
haltens ankommt, sind die .Absichtsdelikte“ nur durch Besinnung auf die 
komplexe Sinneinheit subjektiver und objektiver Momente voll verstehbar“ 
(54f.). Außer diesen nur skizzenhaft dargestellten allgemeinen strafrechts
philosophischen Gedanken finden wir in dieser gediegenen und tiefsinnigen 
Schrift noch kurz die einzelnen Rechtsgüter besprochen, um die es im Straf
recht geht (darunter z. B. auch die Frage der Abtreibung, Körperverletzung, 
Ehrenschutz, Intimsphäre usw.), sowie die Individualisierung von Strafe und 
Maßnahme.

7.2 Wesen der Strafe und der strafbaren Handlung

Barrett, Donald N .: P enal V alues in  Canonical and Sociological Theory. 
ACSR
Der Verf. bringt hier einen interessanten Vergleich zwischen der Auffassung 
der Strafe im kanonischen Recht und im allgemeinen Verständnis des profanen 
Strafrechts. Die Übereinstimmung beider sei grundsätzlich dadurch gegeben, 
daß beide die Strafe nicht zum Selbstzweck machen, beide die Treffsicherheit 
und die Unmittelbarkeit der Sanktion unterstreichen und beide die innere
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Umkehr und sittliche Aufrichtung des zu Bestrafenden im Auge haben. Die 
Meinungen gingen aber stark auseinander, sobald es um die Frage der „Ver
geltung“ gehe, die in der Strafe liege. Gleiche Unstimmigkeit herrsche bzgl. 
der Frage, inwieweit die Strafe furchterregender Faktor sei, der dazu diene, 
das Verbrechen zu verhindern.

Beckmann, Joachim: F ünfzehn Thesen %ur theologischen Besinnung über die 
Stra fe. ZEE
Aus den fünfzehn, von einem evangelischen Theologen aufgestellten Gesichts
punkten zum Problem der Strafe sei herausgegriffen, daß nach Auffassung des 
Autors die Strafe als Sühne und Vergeltung einzig von Gott in Anspruch 
genommen werden kann: „Wir haben den Menschen nicht zum ,Abbüßen 
seiner Schuld“ zu bestrafen“ (258).

End, Heinrich: E xisten tie lle  Handlungen im  Strafrecht.

Die Schrift, die in etwas kürzerer Fassung als Dissertation der Juristischen 
Fakultät der Universität München Vorgelegen hat, will es unternehmen, das
jenige, was in der juristischen Terminologie unter dem Begriff „Pflichten
kollision“ begriffen und meistens unter den Gesichtspunkten eines recht
fertigenden übergesetzlichen Notstandes oder eines Schuldausschließungs
grundes dogmatisch behandelt wird, auf dem Boden der Existenzphilosophie 
von K a rl Jaspers zu erhellen. Der 1. Teil (Der Einzelne und die Pflichtenkolli
sion, 3-78) steht ganz in dem Jasperssclnen Gedanken der Situation, der 2. Teil 
(Die Rechtsordnung und die unbedingten Handlungen) geht auf die eigent
lich rechtsphilosophische Frage ein. Der Verf. erklärt, daß die Philosophie 
K arl Jaspers’ keinen Ansatz biete, der zu einer dogmatischen Anerkennung der 
Jaspersscb.&n Ethik durch eine positive Rechtsordnung führen könnte, dagegen 
diene diese existentiell-dialektische Ethik der Konkretisierung rechtlicher 
Normen durch das richterliche Urteil und durch die Strafzumessung.

Geerds, Friedrich: Gnade, R echt und K rim inalpo litik.

Die Schrift interessiert nicht nur den Juristen, sondern, und vielleicht ganz 
besonders, den Philosophen und Theologen, da es sich hier um einen Begriff 
handelt, der in seinem Ursprung religionsphilosophisch und theologisch be
gründet ist. Es wird zunächst der überkommene Gnadenbegriff dargestellt, 
dann die gegenwärtige Gnadenpraxis, drittens das Wesen der Gnade und 
schließlich die kriminalpolitischen Möglichkeiten und rechtlichen Grenzen 
der Strafänderung im Gnadenwege. Obwohl der Begriff des Gnadenerweises 
umfassend ist und z. B. auch die gnadenweise Niederschlagung einbegreift, so 
konzentriert G . seine Ausführungen auf den gnadenweisen Straferlaß und die 
gnadenweise Strafminderung. Bezüglich der Unterscheidung zwischen Am
nestie und Gnadenerweis wird man aber auch auf die Finalordnung hinweisen 
müssen, da im Gnadenerweis kriminalpolitische und individualethische Ge
sichtspunkte vordringlich sind, während in der Amnestie typisch politische 
Zielsetzungen im Spiele sind. Es wird mit Recht betont, daß der echte Gnaden
erweis eine metaphysische Wurzel hat, nämlich die Überzeugung von der 
Unzulänglichkeit aller irdischen Gerechtigkeit. Bei der reinen Strafänderung,
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der korrigierenden Gnade, haben wir es allerdings, wie richtig ausgeführt 
wird, mit Eingriffen zu tun, deren Gehalt nicht in einer Relativierung der 
Rechtspflege zu erblicken ist, sondern umgekehrt darin, daß der Inhaber der 
Gnadenbefugnis durch die Korrektur eine vollkommenere Gerechtigkeit zu 
verwirklichen trachtet. Der echte Gnadenerweis im strengen Sinne wird aber 
durch die Demokratisierung des Rechts im Rechtsstaat in Frage gestellt. „Mag 
man diese Entwicklung auch bedauern, da sie dazu geführt hat, daß die gerade 
im Zeitalter immer kollektiveren Denkens wohltuende Relativierung der 
irdischen Gerechtigkeit so überaus selten geworden ist, so darf man seinen 
Blick doch wohl nicht davor verschließen, daß die echte Gnade ein aussterben
des -  wenn nicht bereits totes -  Institut ist, das sich schon deshalb kaum zu 
neuem Leben wird erwecken lassen, weil es dem Zug der Zeit widerspricht“ 
(23). Die Vorstellung einer höheren Gerechtigkeit, die über das positive Recht 
hinausgehen bzw. ihm sogar widersprechen kann, wird aber für die korri
gierende Gnade immer noch voll anerkannt. Der Verf. betont aber, daß es 
sich hier doch nur um eine rein rationale Sinngebung handle, nämlich wie 
bereits gesagt, um die Realisierung einer besseren, immer noch menschlichen 
Gerechtigkeit. Der Philosoph könnte hier allerdings einwenden, daß dies 
Streben nach einer besseren, wenn auch immer noch im menschlichen Raum 
verbleibenden Gerechtigkeit die metaphysische Wurzel nicht verleugnen kann, 
ohne daß damit die Rationalität verlorenginge, da Rationalität und Meta
physik einander nicht ausschließen.

Gramática, Filippo: P rincip i di difesa sociale.

Das umfassende, gut dokumentierte Werk behandelt den Sinn der Strafe. 
Der Titel des Buches zeigt schon an, in welche Richtung der Verf. strebt. 
Nicht die Rache einer absoluten Gerechtigkeit, sondern die Einordnung des 
Individuums in die Gesellschaft ist das eigentliche Ziel der Strafe. Es ist Auf
gabe des Staates, den einzelnen in die Gesamtheit zu integrieren. Im Hinblick 
auf das Verbrechen heißt das aber, es sei Aufgabe des Staates, die soziale Ver
teidigung zu ergreifen. Aus diesem Grunde erklärt unser Verf., daß die Philo
sophie des Strafrechts eigentlich eine Philosophie der sozialen Verteidigung 
sei. Von diesem Standpunkte aus erscheint das Problem des Strafrechts als ein 
politisches.

Ostman von der Leye, Wilderich Frhr.: V om  Wesen der S tra fe.

Die Arbeit, die auf der finalen Handlungslehre von W eisel aufbaut, ander
seits aber auch an ihr Kritik übt, holt etwas weit aus bis in die Auseinander
setzung über den materialen und formalen Rechtsstaat. Im Zentrum des 
Interesses steht der Schuldvorwurf in der rechtswidrigen Handlung. Die 
Willensfreiheit besteht nach O. wesentlich darin, „daß der Mensch grundsätz
lich seine Intention auf das Sinngemäße richten -  den erkennbaren sachlogi- 
schen Gehalt erfassen - ,  sich zur personalen Vollkommenheit formen und 
dadurch die wertwidrigen kausalen Determinationen final überdeterminieren 
kann“ (125). Wie Freiheit der Akt des Selbstentwurfs auf die Vollkommenheit 
hin ist, so ist Schuld das Ausbleiben dieses Aktes (a. a. O.). Von Schuld 
könne man also nur sprechen, wenn die Wertwidrigkeit des Antriebes ein
wandfrei feststehe und wenn ein Verstoß gegen eine absolute Norm oder eine 
Kulturnorm vorliege.



Reinecke, Horst: O bjektive Verantwortung im  zivilen D eliktsrech t.

Die Überprüfung der objektiven Verantwortung im Deliktsrecht strebt mit 
Hilfe von Verantwortungsprinzipien und Verantwortungsmerkmalen das 
Urteil darüber an, ob ein Erfolg einem Menschen rechtlich zugerechnet werden 
könne. Der Verf. läßt sich bei der Erarbeitung des Begriffes der objektiven 
Verantwortung von N icolai H artm ann  inspirieren. Die subtilen Darlegungen 
über den verantwortungsethischen und den gesinnungsethischen Schuld
begriff (vgl. bes. S. 71) würden unnötig, wenn man die Diskussion von der 
formalen Pflichtethik endgültig ablösen und auf den Boden des einen Gewissens 
stellen würde, das sowohl soziale wie individuale Norm ist. Man würde dann 
nur noch eine materiale Unterscheidung vornehmen, keine Unterscheidung 
mehr im Raum des Ethos als solchen. Der Begriff der Verantwortung, der 
mit dem der Schuld nicht zusammenzuhängen braucht, ergibt sich aus dem 
Gewissen als Norm sozialer Leistung.
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7.3 Todesstrafe

Alt, Hans-Peter: D a s Problem  der Todesstrafe.

Der Verf. hat seine 1957 der Theologischen Fakultät der Universität Erlangen 
eingereichte Dissertation neu überarbeitet und in diesem klar und übersichtlich 
geschriebenen Buch für ein weiteres Publikum zugänglich gemacht. Das 
Problem der Todesstrafe wird von drei Fragekreisen aus betrachtet: 1. von der 
strafrechtlichen Erfahrung aus (inwieweit ist die Todesstrafe notwendig als 
Abschreckung vor Verbrechen und als Sicherung der Gesellschaft gegen Ver
brecher oder als Sicherung der Verbrecher gegen die Gesellschaft?), 2. von 
der natürlichen Ethik, d. h. von der Strafrechtsethik aus (Begründung der 
Todesstrafe a) aus dem Rechtsgefühl, b) aus der Vernunft, und zwar hier die 
doppelte Theorie der Strafe als Vergeltung und als Mittel der Besserung des 
Bestraften), 3. von der Theologie aus.
Der Verf. stellt im ersten Teil fest, daß die Abschreckungs- und Sicherungs
theorie nicht für die Todesstrafe spreche. Im zweiten Teil begegnen wir einigen 
grundlegenden rechtsphilosophischen Erörterungen. Wenn wir rechtsphilo
sophisch über die Todesstrafe sprechen wollen, dann müssen wir uns fragen, 
was wir eigentlich suchen. Ist es die Urteilsbildung der Geschichte, unserer 
Zeitgenossen, unserer vernünftigen, d. h. rein logischen Deduktion? Der 
Autor untersucht in all diesen Bereichen das Für und Wider der Todesstrafe 
und kommt immer zu einem negativen Urteil. Bezüglich der Urteilsbildung 
der Geschichte und unserer Zeitgenossen kann man die reservierte Haltung 
des Autors nur verstehen.
Schwieriger ist das Problem bezüglich der vernünftigen, rein logischen De
duktion. Wenn ich den Autor richtig verstanden habe, so scheint er in der 
Deduktion nur die Logik, nicht das Ethos anzuerkennen. Er bespricht hier 
die beiden Begründungen, die auf dem Wesen der Strafe aufbauen oder auf
bauen möchten: die Strafe als Vergeltung und als Mittel der Besserung. Die 
Strafe als Vergeltung wird unter doppeltem Gesichtspunkt untersucht: sofern 
sie sich auf die Tat und sofern sie sich auf den Täter richtet. Die Unterschei
dung ist im Text selbst wohl etwas schwierig zu fassen. Der Autor meint aber 
offenbar dasselbe, was der von ihm angeführte V .  A chter (Die Geburt der
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Strafe, Frankfurt a. M. 1951, 18) darunter versteht: die Tat als schuldhafte 
Handlung eines Täters in sich betrachtet und der Täter, der als Schuldiger 
nach der Handlung in der Gesellschaft weiterlebt. Wenn man nur die Tat des 
Verbrechens ansehe, dann ergebe sich auf Grund der Logik die Sühne für die 
böse Tat. Der Verf. bezweifelt aber, daß es ein Verbrechen gäbe, welches nach 
dem Prinzip der Äquivalenz die Todesstrafe fordere. Die Frage der Äquiva
lenz zwischen Schuld und Todesstrafe wird noch akuter, wenn man den Täter 
selbst -  ein personales und soziales Wesen -  als Träger der Sühne ins Auge 
faßt. Hier erhebt der Autor die schwersten Bedenken gegen die Todesstrafe, 
weil es der Gemeinschaft nicht anheimgestellt sei, schlechthin über einen Men
schen das Urteil zu fällen, er sei für immer ein wertloses Glied der Gesellschaft. 
Sowohl der Gedanke an die Sühne als auch jener an die Nützlichkeit (das 
Moment der Sicherung der Gesellschaft) reichen nach seiner Meinung nicht 
aus, das Problem der Strafe und vor allen Dingen der Todesstrafe zu lösen. 
So sucht er nach einem der Nützlichkeit übergeordneten ethischen Prinzip. 
Ein Urteil sei nur gerecht, wenn es in der verhängten Strafe einem Ethos folge. 
„Die Frage nach dem Ethos der Strafe führt zu den Strafrechtsideen, die sich 
auf bauen einerseits auf den Anspruch der Tat als Vergeltungstheorie und 
anderseits auf den Anspruch des Täters als Besserungstheorie. Beiden Straf
rechtstheorien ist gemeinsam die Ablehnung des Staatsnutzens als ,Ethos“ der 
Strafe. Beide versuchen darum, die Strafe nur zweigleisig zu begründen und 
ein Urteil zu gestalten als Kompromiß zwischen dem Anspruch der Tat und 
dem des Täters. Das ergehende Urteil ist demzufolge ein Kompromiß zwischen 
zwei unbedingten ethischen Ansprüchen, die, für sich allein und absolut ge
nommen, das Urteil einseitig und damit zum Unrecht werden ließen“ (150). 
Der Autor betont nun, die Rechtsphilosophie könne nicht erklären, welcher 
Idee der Vorzug gebühre und wie die beiden Ideen gegeneinander abzuwägen 
seien. Hier seien Vordersätze weltanschaulicher Art im Spiele. Welcher Idee 
bei den notwendigen Kompromissen der Vorrang und die Herrschaft ein
geräumt werden müsse, sei somit, so erklärt der Verf., eine theologische Frage. 
Um nun einen Begriff zu finden, der sowohl die Sühne als auch den Nützlich
keitsgedanken übersteigt, greift er zum Begriff der Ahndung. „Die Ahndung 
fragt weder nach Sühne noch nach Nützlichkeit, sondern allein nach der Not
wendigkeit“ (163). Hier kommt nun der evangelische Theologe sehr stark 
zu Wort, der in der logischen Analyse keine Möglichkeit findet, ein auch in 
der Ewigkeit geltendes normatives Urteil zu entdecken: „Eine Strafe ist nicht 
dadurch recht, daß sie straft, sondern daß ihr konkreter Inhalt gewagt und 
verantwortet werden kann“ (163). Der Verf. sieht die Anwendung der Todes
strafe nur in einer Grenzsituation als möglich an. Als Grenzsituation führt er 
folgendes an: „Wenn z. B. ein Nomadenstamm einen Mörder oder einen 
Gewohnheitsverbrecher zu verurteilen hat, so wird dieses Urteil, das die 
Gemeinschaft vor künftigen Gefährdungen bewahren soll, letzten Endes im
mer auf die Tötung des Verbrechers hinauslaufen, da die Möglichkeit, den
selben in Gefängnissen sicher unterzubringen, entfällt“ (163f.). Im Hinblick 
auf Westeuropa sieht er die Möglichkeit der Grenzsituation nicht gegeben. 
Aus diesem Grunde kommt er zur Schlußfolgerung: „Die Nichtanwendung 
der Todesstrafe ist dem heutigen Staate Westeuropas . . . geboten“ (166).
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Todesstrafe ? Theologische und juristische Argumente. Mit Beiträgen 
von Martin Dorfmüller, Karl Krämer, Walter Künneth, Reinhart 
Maurach, Ernst Wolf.

Diese nach außen zwar unscheinbare, aber inhaltlich reich beladene Schrift 
enthält vier wertvolle Beiträge: Juristische Argumente für die Todesstrafe 
(M a rtin  D orfm üller), Juristische Argumente gegen die Todesstrafe (Reinhart 
M aurach), Theologische Argumente für die Todesstrafe (W a lter  K ünneth), 
Theologische Argumente gegen die Todesstrafe (E rn s t W o lf). Der letzte 
Beitrag, wie der vorletzte auf der evangelischen Theologie fußend, beschäftigt 
sich teilweise auch mit den Argumenten katholischer Autoren, die für die 
Todesstrafe eingetreten sind.

Tuttle, Elizabeth Ann Orman: The Crusade A g a in st C ap ita l Punishm ent 
in  G reat B rita in .

Das Buch bietet die Geschichte der Todesstrafe in England und bespricht die 
verschiedenen Argumente gegen die Todesstrafe. Das Hauptgewicht liegt auf 
der Auseinandersetzung im Parlament.

10.3.1 Naturrecht -  Geschichtliches

Weiss, Antonia Ruth: Friedrich A d o lf Trendelenburg und das N aturrech t 
im  19. Jahrhundert.

Die Arbeit versucht eine Neubewertung der Naturrechtsauffassung Trendelen- 
burgs. Sie verfolgt hierbei den glücklichen Weg der geistesgeschichtlichen 
Untersuchung, nicht der systematischen und abstrakten Kritik. Aus diesem 
Grunde wird zunächst die Entwicklung vom Naturrecht zum Rechtspositivis
mus überflogen. Daran anschließend wird die Stellung Trendelenburgs im 
Naturrechtsdenken des 19. Jahrhunderts geschildert. Ein weiteres Kapitel ist 
dem Problem „Recht -  Ethik“ in Trendelenburgs Rechtsphilosophie gewidmet. 
In den darauffolgenden Kapiteln werden die Definition des Rechts, das 
positive Recht, das Verhältnis zwischen historischem und philosophischem 
Recht behandelt. Über den rechtsphilosophischen Rahmen hinaus werden 
schließlich die allgemeinen philosophisch-politischen und philosophisch
gesellschaftlichen Ansichten Trendelenburgs dargestellt. Trendelenburg erscheint 
hier in viel günstigerem Lichte als etwa bei jenen, die sich auf die Kritik 
V .  Cathreins stützen. Wenn es Trendelenburg nicht gelungen ist, die Herrschaft 
des Positivismus an den Universitäten und bei den Juristen einzudämmen, 
dann liegt das nicht etwa an einem „äußeren Geschick“ , sondern an der Natur
rechtsauffassung Trendelenburgs selbst. Das Verhältnis von Ethik und Recht im 
Verständnis Trendelenburgs und auch im Verständnis der Verfasserin reicht 
nämlich nicht hin, den Positivismus zu überwinden. Unter Berufung auf del 
Vecchio erklärt W ., das Recht sei die objektive, die Moral die subjektive Ethik. 
Damit scheint (!) eine allgemeine Ethik gerettet zu sein, welche sowohl das 
Recht als auch die Moral in sich begreift. Nun könnte allerdings bezüglich 
der thomistischen Auffassung hinsichtlich des Verhältnisses von Moral und 
Recht kein größeres Mißverständnis entstehen als das, daß man mit W . Moral
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in die Gesinnung verlegt, aus welcher heraus das Recht geschaffen wird. 
W . scheint bezüglich der thomistischen Auffassung von Recht und Moral nur 
an die Ausführungen des hl. Thomas von A q u in  über die Unterscheidung der 
Tugend der Gerechtigkeit von den „anderen“ moralischen Tugenden zu 
denken. Den Traktat über das Gesetz und vor allen Dingen die Lehre über die 
Einheit von Recht und Ethik bei Thomas von A q u in  darf man aber nicht über
sehen. Für eine philosophische Beurteilung Trendelenburgs ist die Kenntnis 
der Grundsatzliteratur zum Naturrecht bei W . zu mager. Doch soll mit dieser 
Kritik nichts gegen den hohen geschichtlichen Wert der Arbeit gesagt sein.

10.3.2 Naturrecht -  Allgemeines

Delhaye, Philippe: Permanence du droit naturel.

Der Verf. ist Mediaevist und hat auf dem Gebiete der mittelalterlichen For
schung schon bedeutende Veröffentlichungen hervorgebracht. Von diesem 
Gesichtspunkt aus ist auch das vorliegende Werk zu beurteilen, da es auf die 
moderne rechtsphilosophische Problematik des Naturrechts nicht eingeht. Der 
erste Teil bietet eine Geschichte des Naturrechts, wobei D . bei jedem Autor 
die drei Fragen stellt: 1. von welcher Natur wird beim Naturrecht gesprochen?
2. welches sind die Quellen des Naturrechts? 3. welches sind die Gebote des 
Naturrechts? Im zweiten Teil versucht D . eine systematische Zusammen
stellung der historischen Ergebnisse.

Maihofer, Werner: Das Problem des Naturrechts. ARSP

Der Verf. bespricht das Buch von E r ik  W o lf: Das Problem der Naturrechts
lehre (1959). Nachdem er die von W o lf unterschiedenen Begriffe der Natur 
und des Rechts dargelegt hat, sucht er nach der einheitlichen Funktion, in 
welcher im Grunde all die verschiedenen Naturrechtsauffassungen stehn. Er 
kommt dabei zum Schluß, daß der Begriff des Naturrechts nicht aus isolierten 
Begriffen von Natur oder von Recht, sondern immer nur aus den beiden, in 
einer bestimmten Hinsicht korrespondierenden Begriffen zusammengedacht 
werden kann (428). Von hier aus erkennt er dann nur vier verschiedene 
Begriffe von Naturrecht, die ihrerseits wiederum nicht voneinander zu trennen, 
sondern vielmehr nur Begriffe von ein und demselben Naturrecht sind, jedoch 
auf verschiedener Ebene der Betrachtung stehen: 1. den ontologisch-logischen,
2. den metaphysisch-ethischen, 3. den politischen, 4. den theologischen 
Begriff des Naturrechts (429).

10.3.3 Naturrecht -  Besondere naturrechtliche Richtungen

Brown, Brendan F. -  ed.: The Natural Law Reader.

Der Verf. behandelt die Geschichte des Naturrechts unter dem Gesichtspunkt 
vor-positiver Rechtsnormen. Er spricht von den normativen Prinzipien, die 
bereits vor Tausenden von Jahren das Zusammenleben der Menschen be
stimmt haben, vom griechischen Denken, von der durch und durch realisti-
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sehen Auffassung des hl. Thomas von A q u in  und der folgenden Entwicklung. 
Im Sog verschiedener philosophischer Systeme, wie des Positivismus, Utili
tarismus usw., habe sich auch die Naturrechtsvorstellung gewandelt und sei 
in eine rein ideale Soll-Lehre umgeformt worden.

Geiger, Willi: Grundrechte und Rechtsprechung.

Im ersten Teil (Die Rechtsprechung der deutschen Gerichte zur Durchsetzung 
der Grundrechte) stellt der Verf. fest, daß die Grundrechte, wie sie im deut
schen Grundgesetz formuliert sind, naturrechtlich konzipiert wurden und daß 
die Rechtsprechung sich, wenn auch nicht ausdrücklich, so doch dem Inhalt 
nach an diese naturrechtliche Sicht hält. Aus diesem Grunde widmet der Ver
fasser im zweiten Teil dem Problem des Naturrechts seine Aufmerksamkeit. 
Er sieht dabei im Naturrecht ein echtes Recht, d. h. gültige Normen für das 
gegenseitige Verhältnis der Menschen. Bezüglich des Problems des Geltungs
grundes sagt er richtig, daß man den positiv-rechtlichen Begriff der Geltung 
nicht univok auf das Naturrecht übertragen dürfe. Er verweist auf die meta
physische Ordnung, auf die Geltung vor dem Schöpfer und ewigen Gesetz
geber. Die Forderung „Das positive Recht geht dem Naturrecht vor“ mag 
manchen Naturrechtler zunächst verwirren. Der Verf. will aber damit nur 
sagen, daß dort, wo das positive Recht dem Naturrecht nicht widerspricht, 
um des naturrechtlichen Prinzips der Rechtssicherheit willen im Zweifelsfalle 
dem positiven Recht der Vorrang gebührt. Allerdings entsteht die akute 
rechtsphilosophische Frage erst dort, wo es darum geht, über die echten 
Kollisionen zwischen Naturrecht und positivem Recht zu entscheiden.

Henning, Rudolf: D er M aßstab des Rechts im  Rechtsdenken der Gegenwart.

Die gründliche philosophisch-theologische Arbeit, die auf dem Standpunkt 
des Thomismus steht, will den naturrechtlichen, material bestimmten Begriff 
der Gerechtigkeit als Maßstab des Rechts herausstellen. Der 1. Teil bringt 
eine sorgfältige Bestandsaufnahme der (durchweg deutschsprachigen) Litera
tur. Den 2. Teil bildet dann die konstruktive Stellungnahme zu den entschei
denden Diskussionspunkten. Der Verf. tritt energisch für die natürliche 
Erkennbarkeit absoluter Rechtsgrundsätze ein. Er unterstreicht dabei auch 
die Bedeutung des (katholisch) kirchlichen Lehramtes. Die bibliographischen 
Erhebungen des Verf. dürften um einige nicht unwichtige Veröffentlichungen 
ergänzt werden.

Messner, Johannes: Moderne Soziologie und scholastisches N aturrecht.

Diese kleine Schrift bringt wesentliche Thesen, die der Verf. bereits in seinem 
umfassenden Werk „Das Naturrecht“ behandelt hat. Wer Messners Natur
rechtsauffassung verstehen will, wird an dieser Broschüre nicht vorübergehen 
dürfen. Der Verf. legt größten Wert auf die Unterscheidung zwischen der 
ontologischen Natur des Naturrechts und dem Rechtsbewußtsein vom Natur
recht. Die ontologische Natur des Naturrechts ist gekennzeichnet durch den 
modernen Begriff des Naturgesetzes. Hierher gehören die natürlichen Triebe 
des Menschen und die seiner Natur innewohnenden Zwecke, z. B. die Zwecke 
des Selbsterhaltungstriebes, Nahrungstriebes, Fortpflanzungstriebes, der Triebe 
zum Leben in der Familiengemeinschaft, in der Staatsgemeinschaft (20).
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Messner ist der Ansicht, Thomas von A q u in  habe diese Seite des Naturrechts 
noch zu wenig ausgebaut. Während die unveränderliche Triebkonstitution 
des Menschen die dauerhaften Rechte des Menschen ausmacht, ist das Psycho
logische, also das Bewußtsein vom Recht, der steten Kulturentwicklung unter
worfen. Das Rechtsbewußtsein durch die Mittel der Wissenschaft zu entfalten, 
dazu dienen die gesicherten Erkenntnisse der Sozialwissenschaften, so die der 
Ethnologie, der allgemeinen wie der Sozial- und Kulturanthropologie, der 
Rechts-, Staats- und Wirtschaftswissenschaften, der Soziologie als Erfahrungs
wissenschaft. Die sogenannten Naturrechtsirrtümer stammen demnach nicht 
aus der ontologischen Seite des Naturrechts, sondern vielmehr aus den Ver
biegungen des Rechtsbewußtseins (30). Die echte Entwicklung des Natur
rechtsbewußtseins kann nur im Sinne der Angleichung an die naturgesetz
lichen Triebe des Menschen erfolgen. Den Grundstock dieser Naturtriebe 
bildet der Glückstrieb, der als Streben nach dem vollmenschlichen Sein ver
standen wird (36). M . beruft sich hierbei auf Thomas von A q u in : „Es ist nicht 
in unser Belieben gestellt, ob wir glücklich sein wollen, es ist Naturtrieb“ 
(S. Theol. I 19, 10). Thomas hat nun allerdings den psychologischen Teil des 
Naturrechts mehr betont, weil er das Naturhafte im Triebleben des Menschen 
in der Ausrichtung auf die menschliche Vernunft sah. Es war für ihn ausge
machte Sache, daß, wie schon Aristoteles sagte, die menschlichen Triebe 
naturhaft die Unterordnung unter die Vernunft suchen. Im übrigen geht 
durch die ganze Schrift unseres Autors der Gedanke, daß sowohl Triebe wie 
auch Vernunft (also in seiner Formulierung: Naturrecht und Rechtsbewußt
sein) in einer prästabilierten Harmonie aufeinander abgestimmt sind. -  Wer 
die ungeheure Bedeutung und zugleich auch geschichtliche Begrenzung der 
Naturrechtslehre des Thomas von A q u in  im Raume der abendländischen Kultur 
kennenlernen will, wird diese einfach geschriebene und doch tief philosophi
sche Schrift mit größtem Nutzen lesen.

Schmölz, Franciscus-M., OP: Das Naturgesetz und seine dynamische Kraft.
In einem beachtenswerten historischen Überblick (21-76) stellt der Verf. 
K ants rechtsphilosophische Grundlagen und die auf diese erfolgte Reaktion 
D iltheys eingehend dar. Kants Betonung des Vernunft-Moralgesetzes im kate
gorischen Imperativ war eine Folge der energischen Ablehnung des englischen 
Empirismus, Sensualismus und Utilitarismus in der Moral. D iltheys Lebens
gefühl war gegen die rationalistischen Systembauer seiner Zeit gerichtet. Bei 
beiden ist das sogenannte natürliche Sittengesetz, das auf der natura humana 
aufbaut, ausgeschaltet. Der Weg zu dieser natura humana wurde auch durch 
die Wertethik nicht gefunden, die gemäß den Ausführungen von Schmölz 
nichts anderes als eine Zusammenfassung der beiden Strömungen Kantianis- 
mus und Lebensphilosophie darstellt. -  Der zweite Teil behandelt eingehend 
die Frage, ob das dynamische Element nicht doch in der traditionellen Natur
rechtslehre eines Thomas von A q u in  aufgewiesen werden könnte. Ohne das 
Naturgesetz als ein Triebelement im Menschen zu mißkennen, sieht Sch. ganz 
richtig das Wesen des moralischen Naturgesetzes in der „Ordnung der Ver
nunft“ verwirklicht. Er verfällt aber nicht dem Kantischen Rationalismus, da 
er, Thomas folgend, das dynamische Element des Willens miteinbezieht. -  Der 
Verf. dieser Schrift zeichnet sich aus durch umfassende Belesenheit in Kant, 
D ilthey und den Wertphilosophen, eingehende Kenntnis des Thomismus, 
philosophisch-synthetische Kraft des Denkens.
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Schmölz, Franz-Martin, OP: Mensch und Naturgesetz FZPT
Der Verf. bespricht den ersten Abschnitt (Grundlegung) des umfangreichen 
Werkes von Johannes Messner „Das Naturrecht“ . Bezüglich der Auffassung 
vom Menschen kritisiert Schmöl£ die „empirische Anthropologie“ Messners, 
indem er ihr die rationale, philosophische Antwort der „klassischen Meta
physik“ gegenüberstellt. Dem „naturwissenschaftlichen“ Gesetzesbegriff 
Messners wird ebenfalls der „philosophische“ entgegengehalten. Schmölz legt 
die Betonung auf die Unterscheidung des natürlichen Sittengesetzes (des 
Naturgesetzes) des Menschen von dem Gesetz, das in den Tieren lebt. Er 
erklärt, daß die Sittlichkeit nicht Triebrichtigkeit, sondern Übereinstimmung 
des Willens mit dem Naturgesetz des Verstandes sei.

Weinkauff, Fiermann: Der Naturrechtsgedanke in der Rechtsprechung des 
Bundesgerichtshofes. NJW
Der Verf. hat eine stattliche Anzahl von Gerichtsentscheidungen beigebracht 
und auch zum Teil wörtlich angeführt, in welchen auf absolute gesellschaft
liche Normen Bezug genommen wird, die auch ohne Überprüfung am soziolo
gischen Befund der Gesellschaft gültig sind. Allerdings sieht unser Verf. nicht 
hoffnungsvoll in die Zukunft. Die Schwierigkeiten, die sich einer Fortsetzung 
dieser Rechtsprechung entgegenstellen, seien sehr groß. „Sie erwachsen nicht 
aus den objektiven Gegebenheiten, der Geltung und der Zugänglichkeit der 
Naturrechtsordnung, sondern aus dem Unvermögen weiter Schichten unseres 
Volkes und unserer Juristen, den naturrechtlichen Gedanken zu erfassen und 
zu handhaben, aus einem Unvermögen, in dem sich Relativismus, Skepsis, 
Wissenschaftsaberglaube und mangelndes Wertgefühl seltsam und einiger
maßen hoffnungslos mischen. Hier mündet die Frage nach der naturrecht
lichen Grundlegung des Rechts ein in die Frage einer Änderung des Rechts
unterrichtes und einer Änderung der Richterauslese“ (1696).

Wu, John C. H .: The Fountain of Justice.
Die vorliegende Naturrechtslehre, die sich den thomistischen Standpunkt zu 
eigen macht, ist mehr theologisch (starke Benützung päpstlicher Verlaut
barungen) als rational, z. T. sogar ästhetisch ausgerichtet. W . berichtet sogar 
vom Naturrecht bei Shakespeare. Das Schlußkapitel ist für seine Auffassung 
kennzeichnend: Gerechtigkeit und Wahrheit, Gerechtigkeit und Gutheit, 
Gerechtigkeit und Schönheit.

10.4.1 Kommunistische Rechtstheorie

Fernández Cuesta, R .: Marxismoy Derecho. RevEP
Der Verf. stellt in allgemeinverständlicher Weise den Unterschied oder Gegen
satz der marxistischen und der westlichen Rechtsauffassung dar. Das marxi
stische Recht sei der Ausdruck des Lebens des Volkes, d. h. der dominierenden 
Klasse, das westliche Recht dagegen orientiere sich an höheren, idealen 
Prinzipien. Es wird hierbei allerdings unterstellt, daß im westlichen Rechts
denken die idealen und übergeordneten Prinzipien eine allgemein angenom
mene Tatsache seien.
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Westen, Klaus: D ie  rechtstheoretischen und rechtspolitischen A nsich ten  Jo se f 
S ta lins.

Daß der Marxismus nicht bloß als Philosophie oder als Ideologie auf den Plan 
tritt, sondern zugleich eine bestimmte Rechtstheorie darstellt, dürfte niemand 
in Zweifel ziehen, da die Rechtstheorie nichts anderes als die rechtliche For
mulierung der Philosophie ist, wie aus dem ganzen Buch hervorgeht. Im 
ersten Teil werden die allgemeinen juristischen Grundlagen geboten {M arx, 
Engels, Lenin, ferner Stalins Persönlichkeit und Umwelt). Der zweite Teil 
umreißt die allgemeinen Züge der Stalinschen  Rechtsauffassung. Der dritte 
Teil geht auf Einzelheiten ein: Staatsaufbau, Wirtschaftsverfassung, Stellung 
des Individuums im Rechtssystem. Schon dieser Überblick zeigt, daß die 
Rechtsvorstellung Stalins nicht dargestellt werden kann, ohne daß man zu
gleich seine gesamte Wirtschafts- und Sozialphilosophie miteinbezieht. Da
durch wird der Leser durch einen ungeheuren Stoffbereich hindurchgeführt, 
den er bereits aus anderen Publikationen eingehend kennt (z. B. Marxismus 
und Wirtschaft, Staatseigentum, genossenschaftlich-kollektivistische Konzep
tion des Eigentums, 177-195).
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Rechtsphilosophie

Auch in der Rechtsphilosophie vollzieht sich eine deutlich feststellbare 
Vertiefung durch sittliche Elemente, wie wir es ähnlich in der allgemei
nen Gesellschaftslehre bemerkt haben. Die Erklärung der „guten 
Sitten“ nimmt zwar naturgemäß ihr Hauptargument aus dem soziolo
gischen Befund. Dieser ist aber doch kulturbetont, und zwar in einer 
Weise, daß dabei die Überzeugung von der Geltung irgendwelcher 
absolut geltender Normen mitspielt. Dieser Trend zum absoluten Soll 
ist begründet durch folgende Überlegungen:
1. Man spürt lebendig die Notwendigkeit einer echten Sozialpädagogik, 
welcher das Recht entsprechende Hilfsdienste zu leisten hat.
2. Man empfindet die Unsicherheit einer ausschließlichen Orientierung 
am soziologischen Faktum, und zwar nicht zuletzt aus der soziologi
schen Erkenntnis heraus, wie sehr dieses Faktum manipulierbar ist.
3. Die Erkenntnis, daß jedes richterliche Urteil nicht nur eine formale 
Gesetzesanwendung, sondern ein durch den Richter selbst zu ver
antwortender Imperativ ist, ruft von selbst die ethischen Kategorien in 
die rechtliche Wirklichkeit zurück.
Deutlich treten diese Gesichtspunkte hervor in den Veröffentlichungen 
zur Rechtsreform und zur Gesetzesauslegung.
Die Bedenken gegenüber sogenannten „Naturrechtsprinzipien“ sind 
damit allerdings nicht verstummt. Immerhin sind die echten Natur
rechtsideen der Individualrechte gegenüber der obrigkeitlichen Gewalt 
nicht untergegangen, sogar noch mehr unterstrichen. Die Personen
würde steht nach wie vor (vgl. Bd. I, 266) im Vordergrund. Aber, und 
das ist ein Fortschritt, man erkennt mehr als früher die gesellschaftlichen 
Belange, d. h. die von einem Gesellschaftsbild her bestimmten Begren
zungen dieser Individualrechte, nicht zuletzt auch darum, weil gerade 
mit der Überspitzung der Individualrechte eine Unterspülung des ge
sellschaftlichen Lebens durch auflösende revolutionäre oder totalitäre 
Elemente unvermeidbar wäre. Allerdings heißt dies noch nicht, daß 
r«^/ö/-ethische Normen als rechtliches Apriori angenommen würden. 
Vielmehr handelt es sich um eine kultur-historische Orientierung der 
Rechtsbildung und Rechtsprechung mit ethisch-soziologischem Ein
schlag.

18 Utz, Grundsatzfragen II
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Philosophie du droit

En philosophie du droit, comme dans les principes de la doctrine sociale, 
nous trouvons un net approfondissement grâce à des éléments moraux. 
L’explication des «bonnes moeurs» ou de «l’ordre public» tire, il est 
vrai, son principal argument des conditions sociologiques. Mais ces 
dernières sont malgré tout rattachées à un jugement de valeur culturelle, 
au point même de faire apparaître une certaine affirmation d’une norme 
absolue. Cette tendance vers un devoir absolu est fondée sur les con
sidérations suivantes:
1) La nécessité d’une véritable éducation sociale soutenue par la force 
du droit devient une préoccupation vivante.
2) L’insécurité d’une orientation exclusivement sociologique est res
sentie et l’on se rend compte, surtout grâce aux connaissances sociolo
giques, de la grande maniabilité de l’opinion publique.
3) La prise de conscience, que chaque jugement juridique n’est pas 
seulement une pure application de la loi, mais un impératif impliquant 
la responsabilité du juge, fait intervenir d’elle-même les catégories 
éthiques dans la réalité juridique.
Ces perspectives ressortent nettement dans les publications traitant de 
la réforme juridique et de l’interprétation des lois.
Les hésitations à l’égard des «principes du droit naturel » ne sont pas 
écartées. Toutefois on continue d’invoquer le droit naturel de l’individu 
contre le pouvoir étatique. La dignité de la personne reste, comme avant 
(cf. vol. I, p. 267), au premier plan. Mais, et c’est là un progrès, on prend 
en considération les conséquences sociales qui proviennent d’une 
exagération des droits individuels pour mieux mettre en valeur les 
limites posées par une philosophie sociale, et ceci parce que des droits 
individuels illimités conduisent infailliblement à la destruction de la vie 
sociale par des éléments révolutionnaires ou totalitaires. Toutefois ceci 
n’implique pas encore que l’on confère aux normes éthiques, valables 
pour la société toute entière, un caractère juridique. Il s’agit plutôt d’une 
mise en valeur de l’évolution culturelle de la société influençant la 
formation du droit et la jurisprudence. C’est donc, en somme, une 
éthique sociologique et non une véritable éthique sociale, cette dernière 
se fondant explicitement sur des normes absolues.

Philosophy of Law

In the Philosophy of Law there is also, as we noted in the matter of 
social doctrine, a clearly discernible deeper pénétration of principies 
through the introduction of moral éléments and considérations. In the
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explanation of the notion of “public policy” the main argument is, it is 
true, based upon sociological conditions. But this argument insists on 
the cultural elements in these sociological conditions and it seems that 
its tendency is to affirm some kind of absolute norms. This trend is founded 
on the following considerations:
1. The need for a real social education, backed by the force of law, is 
commonly felt.
2. The insecurity of an exclusive orientation on social facts, and the 
flexibility of public opinion becomes more apparent as sociological 
knowledge increases.
3. The awareness of the fact that every legal judgment is not only a 
formal application of law, but an imperative involving the responsi
bility of the juge, brings ethical categories into the juridical reality. 
Meanwhile, the hesitations concerning the so-called “principles of 
natural law” still exist. Ideas stemming from natural law, namely indi
vidual liberty against the authority of state, are more stressed. The 
dignity of the person remains preeminent (cf. vol. I, p. 268). But here 
we can note some progress. There is a greater awareness of the social 
consequences that flow from the exaggeration of the rights of indivi
duals in favour of the limits set by social philosophy, because unrestrict
ed individual rights lead inevitably to the destruction of social life 
by revolutionary and totalitarian elements. That does not mean, however, 
that a juridical character is given to social ethical norms. It is rather an 
appreciation of the cultural influence of society on the formation of law 
and on jurisprudence. Hence it is a sociological ethic rather than a 
social ethic, because the latter is based explicitely on absolute norms.

Filosofía del Derecho

En la Filosofía del Derecho, así como también en los principios de la 
doctrina social, encontramos un marcado empeño en profundÍ2ar las 
cuestiones a través de elementos morales. La explicación de las “buenas 
costumbres” o del orden público toma, ciertamente, su argumento 
principal en las condiciones sociológicas, pero estas últimas están a pesar 
de todo ligadas a un juicio de valor cultural hasta el punto de hacer 
surgir una cierta afirmación de la norma absoluta. Esta tendencia hacia 
un deber absoluto se funda en las consideraciones siguientes:
1) La necesidad de una verdadera educación social sostenida por la 
fuerza del derecho aparece como una preocupación viviente.
2) La falta de una firme orientación si se apoya exclusivamente sobre 
el hecho sociológico es resentida rotundamente y se aprecia, sobre todo
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gracias a los conocimientos sociológicos, la gran manejabilidad de la 
opinión pública.
3) La toma de conciencia, que cada sentencia jurídica no es sólo una 
pura aplicación de la ley, sino también un imperativo que compromete 
la responsabilidad del juez, hace intervenir por ella misma las categorías 
éticas en la realidad jurídica.
Estas perspectivas sobresalen con claridad en las publicaciones que 
tratan de la reforma jurídica y de la interpretación de las leyes.
Las vacilaciones sobre los principios del derecho natural no han sido 
sobrepasadas, pero a pesar de todo se sigue invocando el derecho natural 
del individuo contra el poder del Estado. La dignidad de la persona 
permanece, como antes (cf. vol. I, p. 269), en el primer plano, pero, 
y ésto es un progreso, se toman en consideración las consecuencias 
sociales que provienen de una exageración de los derechos individuales 
en favor de los límites impuestos por una filosofía social, y esto a causa 
de que los derechos individuales ilimitados conducen infaliblemente a 
la destrucción de la vida social por elementos revolucionarios o totali
tarios. Sin embargo ésto no implica todavía que se atribuya a las normas 
éticas, valables para la sociedad entera, un carácter jurídico; se trata más 
bien de hacer resaltar la evolución cultural de la sociedad que influencia 
la formación del derecho y la jurisprudencia. En realidad se trata de una 
ética sociológica y no de una verdadera ética social, esta última fundán
dose explícitamente en normas absolutas.



DIE SOZIALE ORDNUNG 
L’ ORDRE SOCIAL 

THE SOCIAL ORDER 
EL ORDEN SOCIAL

III.

2. Wesen, Aufbau und Normen der sozialen Ordnung

Dahrendorf, Ralf: Über den Ursprung der Ungleichheit unter den Menschen.

Die an der Universität Tübingen gehaltene Antrittsvorlesung kommt zu 
folgendem Ergebnis bzgl. der Frage der Ungleichheit unter den Menschen: 
„Der Ursprung der Ungleichheit unter den Menschen liegt weder in der 
menschlichen Natur noch in Faktoren von historisch möglicherweise begrenz
ter Wirklichkeit, wie dem Eigentum. Er liegt vielmehr in gewissen notwendigen 
oder doch als notwendig angenommenen Merkmalen aller menschlichen 
Gesellschaften. Obwohl die Differenzierung sozialer Positionen, als Teilung 
der Arbeit oder allgemeiner als Vielfalt der Rollen, ein solches universelles 
Merkmal von Gesellschaften sein mag, fehlt ihr das zur Erklärung der Rang
unterschiede nötige Element der Wertung. Wertende Differenzierung, also die 
Anordnung sozialer Positionen und ihrer Träger auf den Skalen des Prestiges 
und des Einkommens, wird erst bewirkt durch die Sanktionierung sozialen 
Verhaltens am Maßstab normativer Erwartungen. Weil es Normen gibt und 
Sanktionen nötig sind, um ihre Einhaltung zu erzwingen, muß es Ungleich
heit des Ranges unter den Menschen geben“ (24f.).

Daim, Wilfried: Die kastenlose Gesellschaft.

Mit psychologischen Testmethoden sind der Verf. und seine Mitarbeiter dem 
Gefühl der Überlegenheit oder Unterlegenheit in der menschlichen Gesell
schaft nachgegangen. Nicht etwa Besitz oder Nichtbesitz von Produktions
mitteln, also nicht in erster Linie wirtschaftliche Umstände, bedingen nach den 
Ergebnissen dieser Untersuchung die sozialen Konflikte in der Gesellschaft, 
sondern vielmehr die Verabsolutierung eines Gruppenwertes und des psycho
logischen Sich-Abschließens der einen Gruppe von der andern. Der Kasten
kampf übertrifft demnach an Bedeutung bei weitem den Klassenkampf, hinter 
dem tiefenpsychologisch nichts anderes als ein Kastenkampf wirksam ist. Der 
Verf. untersucht phänomenologisch das Wesen der Kaste und ihre Dynamik 
und versucht dann eine tiefenpsychologische Erklärung. Hierbei steht, in 
Anlehnung an die Lehre Freuds, der Begriff des Narzißmus im Vordergrund. 
Es wird darauf das Kastengefühl in den einzelnen Gesellschaftsschichten 
untersucht. In dem Abschnitt „Kaste und Religion“ findet man anregende 
Gedanken über das Verhältnis des Christentums zum Kastenwesen. Der Verf. 
ist der Auffassung, daß das Christentum zwar die wirksamste Religion gegen 
das Kastenwesen sei, daß aber das kastenlose Denken und Leben das Ethos 
einer jeden gesunden und somit guten Gesellschaft sein müsse. Man ist nun
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natürlich neugierig, wie dieses Ethos der kastenlosen Gesellschaft näherhin 
aussieht. Der Verf. behandelt diese „normale Gesellschaft“ im dritten Teil 
(451-482). Im Anschluß an das Bild der gesunden Gesellschaft bespricht er 
die sozial- und vor allem kulturpolitischen Programmpunkte, die auf eine 
kastenlose Gesellschaft hinarbeiten sollen (483-500). Man mag von der tiefen
psychologischen Deutung des menschlichen Kasteninstinktes halten was immer, 
man wird die These, die er seinem Ethos zugrunde legt, nicht in Abrede stellen 
können: eine echte Wirtschafts-, Sozial- und Kulturpolitik muß auf den 
normalen Menschen, nicht auf den entarteten ausgerichtet sein. Nach D .s  
Ausführungen ist aber der normale Mensch der kastenlose Mensch, d. h. 
jener, der mit der Forderung des Christentums ernst macht, daß alle Brüder 
sind. Der Abfall von dieser Forderung bringe nur einen verzerrten und ent
arteten Menschen hervor, und deswegen könne auch die Gesellschaft, die nach 
diesem entarteten Menschen gebildet worden ist, nur wiederum eine entartete 
und mißglückte Gesellschaft sein. Nun ist sich der Autor allerdings auch 
darüber im klaren, daß die kastenlose Gesellschaft hohe moralische Qualitäten 
voraussetzt (473). Und hier stellt sich die Frage, ob D .  die ethischen Forde
rungen in der Wirklichkeit nicht zu sehr überspannt, d. h., ob er sich bewußt 
ist, daß jede konkrete ethische Forderung einen Kompromiß mit der Wirk
lichkeit darstellt, bei dem das hohe Ideal grundsätzlich als nicht ganz erreich
bar vorausgesetzt wird. Untersuchen wir also zunächst einmal das Ethos des 
kastenlosen Menschen, um uns dann zu fragen, ob der wirkliche Mensch sich 
in diesen kastenlosen Menschen umarbeiten lasse.
Unser Verf. hebt als ethische Aufgabe aller hervor, sich so zu verhalten, daß 
alle an der gemeinsamen Aufgabe in gleicher Weise mitarbeiten. Sozialethisch 
heißt dies, daß alle, die sogenannten Untergebenen und die sogenannten 
Autoritätsträger, zuerst das Gemeinwohl und nicht das Eigenwohl im Auge 
haben. Das ist die Signatur des kastenfremden Menschen und auch der kasten
fremden Autorität. Damit ist das Konkurrenzprinzip ausgeschaltet oder doch 
wenigstens stark zurückgedrängt (476). Das Konkurrenzprinzip erzeuge 
Aggressionen und Sadismen der verschiedensten Art und sei mit einem hek
tischen Getriebensein verbunden, also lauter seelische Haltungen, die un
angenehm und keineswegs gemeinschaftsfördernd seien. Man könne nicht 
zugleich Zusammenarbeit fordern und die liberale Konkurrenzwirtschaft als 
ideal hinstellen. Der Neoliberalismus verurteile den Klassenkampf, die Klassen
konkurrenz, in den Betrieben solle Solidarität herrschen, zwischen den Be
trieben jedoch wolle er die Konkurrenz, den Wettlauf, wenn auch meist nur 
in der Theorie. D .  weist auf den Konkurrenzkampf im Sport hin, wo eigent
lich die vornehmste innere Haltung im Wettkampf, die ausgezeichnetste 
Fairness herrschen sollte, aber tatsächlich nicht herrsche (477).
Die Ausschaltung des Konkurrenzprinzips und damit die Betonung des 
Gemeinwohlgrundsatzes als praktischer Spielregel stößt allerdings in der 
realen Welt auf bedenkliche Schwierigkeiten, was D .  offenbar auch selber 
gemerkt hat. Dennoch ist D . der Auffassung, man solle den Menschen nicht 
nehmen, wie er ist, sondern vielmehr wie er sein sollte. Man müsse ihn deshalb 
in dieser Richtung erziehen. Flier kommt deutlich der Pädagoge und Psycho
loge zum Vorschein. Auf dem Gebiete der Kultur mag das stimmen. In der 
wirtschaftlichen Ordnung aber müssen wir bedenken, daß man bei einer 
solchen Erziehung mit einer verhängnisvollen Vergeudung von Kapital 
rechnen muß. Der Gemeinschaftssinn ist ein Ziel, das wir täglich mit stets 
neuen Mitteln anstreben müssen, das uns aber nicht so viel kosten darf, daß
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wir dabei nicht nur die dringendsten materiellen Güter, sondern auch die 
Freiheit verlieren. Selbstverständlich bleibt wahr, was D .  unterstreicht, daß 
jenes Wirtschafts- und Sozialsystem gefunden werden muß, das den guten 
Menschen erzieht und nicht etwa den entarteten fixiert. Um nicht blind die 
Wirklichkeit zu idealisieren, erklärt selbst unser Autor, daß man je und je eine 
entsprechende Überbrückungsformel finden müsse. Allerdings sind seine dies
bezüglichen Angaben verschwommen. Vor allen Dingen wird man den ent
scheidenden Unterschied berücksichtigen müssen, der nun einmal zwischen 
der wirtschaftlichen und der sozialen Ordnung besteht. Es ist zwar richtig, 
daß man aus Fragen der Staats- oder Privatwirtschaft keine Religion machen 
soll, daß die Frage viel wichtiger ist, wie man es anzustellen habe, daß sich der 
einzelne als Mitarbeiter in einem schöpferischen Ganzen fühle (480). Im sozialen 
Raum werden wir diese Forderung unbedingt erfüllen müssen. Und im wirt
schaftlichen Bereich bemühen wir uns, soweit es das wirtschaftliche Risiko 
erlaubt, dieser Ethik nachzukommen. Wenn irgendwo, dann werden wir aber 
hier nicht den idealisierten oder in weiter Sicht anzusfirebenden Menschen
typ einsetzen dürfen, sondern vielmehr den realen, d. h. jenen, der sich gibt, 
wie er ist. Und das ist nun einmal der Kastenmensch. Dieser braucht durchaus 
nicht jene Extravaganzen aufzuweisen, die unser Verf. so eindrucksvoll ge
schildert hat.

Decocq, André: Essai d’une théorie générale des droits sur la personne.

Der Verf. bemüht sich eingangs, den Begriff „Recht über eine Person“ Zu 
erklären. Er möchte das Recht über die Person klar vom Recht der Person 
unterschieden wissen, wenngleich die Frage des Rechts über eine Person in 
vielen Dingen mit dem Freiheitsrecht der betreffenden (passiven) Person zu
sammentrifft. In der Definition der Person entwickelt der Autor philosophische 
Gedanken, denen zu folgen sehr schwer ist. Vor allem der Unterschied zwi
schen Person und Persönlichkeit bleibt dem auch noch so philosophisch ge
bildeten Leser im Dunkel. Das Recht über eine Person ist nach des Autors 
Ausführungen doppelt zu sehen: als „Gewalt“ (pouvoir) über die Person 
im öffentlichen Interesse oder auf Grund eines natürlichen Titels im Interesse 
der betreffenden Person (Eltern über das Kind) und als eigentliches privates 
Recht auf Grund eines Kontraktes (z. B. Arbeitsvertrag). Eine Unmenge 
moderner Fragen kommen hier zur Sprache: Recht des Arztes in der Behand
lung des Patienten, Organübertragung, Blutanalysen, Impfung, Sterilisierung, 
Recht auf den Leichnam; im Handelsrecht: Verkauf von Blut, von mensch
lichen Organen, publizistisches Verfahren mit Bildern von Personen, Berichte 
über Personen, all das, insofern es irgendwie an die existentielle Tiefe der 
menschlichen Person rührt (in diesem Sinne ist wohl der Begriff der Person 
in der Sicht des Autors am besten beschrieben). Selbst die Frage der staatlichen 
Intervention bei einem Hungerstreik wird erörtert. Zur „Person“ werden 
auch alle jene Güter gerechnet, die zur Erhaltung der Person unentbehrlich 
sind, wie Nahrung, soziale Sicherheit usw. Durch die vielen Einzelfälle hin
durch zieht ein Grundgedanke : die Hochachtung vor der Würde der mensch
lichen Person. Jener Sozialwissenschaftler, der sich von der Philosophie her 
um die Grundfragen des Zusammenlebens der Menschen bemüht, fragt sich 
natürlich mit Recht, wo er diese vielen Probleme systematisch einordnen soll. 
Er kommt hierbei zur Erkenntnis, daß es sich bei all diesen Fragen nicht um
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Gegenstände einer Rechtsphilosophie handelt, denn diese sucht nach der 
Begründung des Rechts als solchem, sondern vielmehr um einzelne Sach
bereiche der sozialen Ordnung und um die Grundnorm, welche das gegen
seitige Verhalten der Menschen zu regeln hat. Im einzelnen müssen dann die 
Themen den verschiedenen sozialen Gruppen zugeteilt werden, etwa den 
Eltern, einzelnen Berufsgruppen (wie dem Stand der Richter, der Ärzte, der 
Unternehmer usw.). Unser Verf., ein Jurist, ist sich bewußt, daß die Proble
matik der menschlichen Person über die juristische Kasuistik in die Welt
anschauung hineinreicht. Er läßt darum dort, wo sehr stark weltanschauliche 
und sogar religiöse Gesichtspunkte mitsprechen, die Theologen (und zwar 
vornehmlich die katholischen Theologen) zu Worte kommen.

Doskocil, Walter: Das Recht auf die Heimat. Ein Versuch zu Thesen von 
Karl Barth. ChrU

Der reichdokumentierte Artikel, dessen Anlaß eine Stellungnahme des refor
mierten Theologen K arl Barth  war, behandelt ein Thema, das vom naturrecht
lichen Standpunkt aus noch sehr wenig angegangen worden ist. Der Verf. 
stellt fest, daß der Begriff der Heimat sehr schwer zu bestimmen sei. Soziolo
gisch könnte man die Heimat „die raumgebundene soziale Lebensordnung“ 
(3) nennen. „Im Bekenntnis der dieser Lebensordnung inhärierenden sozialen 
Gemeinschaft zu jedem ihrer Glieder und im Bekenntnis des einzelnen Gliedes 
zu dieser Gemeinschaft wird Heimat zu einer Kategorie des Rechts“ (3). 
Gegen den Begriff K arl Barths, der die Heimat „eine unverdiente Gabe“ ge
nannt und so den Begriff dem natürlichen Rechtsdenken völlig entzogen hat, 
wird betont, daß der Mensch „von Natur aus“ in einen bestimmten Lebens
raum hineingestellt sei und das auch und in erster Linie durch Gottes Vor
sehung. Diese Tatsache bestimme seine äußere Lebensordnung. „Er ist ihr 
ebenso verpflichtet, wie sie ihm gegenüber unabdingbare Pflichten zu erfüllen 
hat. Sie kann sich vor allem niemals eines ihrer Glieder aus freien Stücken ent
ledigen. Unter dem Gesichtspunkt der aufgegebenen existentiellen Geborgen
heit trifft die soziale Gemeinschaft die Sorgepflicht um jedes einzelne ihrer 
Glieder, der sie sich unter keinen Umständen entziehen kann. Der Verbrecher 
kann auf die entfernteste Insel verbannt werden, allein auch dort steht er unter 
der Obsorge der Gemeinschaft, die ihn verbannt hat. Und der durch Erleiden 
der Todesstrafe aus der Gemeinschaft ausscheidende Verbrecher steht bis zu 
diesem Augenblick in der Sorge der Gemeinschaft, die bei aller sonstigen 
Strenge von Sicherungsmaßnahmen die Grenzen zu achten hat, die von der 
Menschenwürde her gegeben sind. Dahinter steht die unserm verweltlichten 
Denken längst entschwundene Geisteshaltung der altkirchlichen Bußpraxis, 
die den Sünder in der Exkommunikation zwar ausstößt, niemals aber aufhört, 
ihn als Glied am Mystischen Leibe Christi zu betrachten und um seine Bekeh
rung besorgt zu sein. Das ,Recht auf die Heimat“ hat in den aufgezeigten Zu
sammenhängen seine essentielle Wurzel“ (3).

Morris, Bertram: Philosophical Aspects of Culture.

Der Verf. behandelt die Frage, was Kultur ist, welches ihre Beziehungen zu 
Wirtschaft und Politik sind, wie sie gepflegt wird, welche Gesellschaftsordnung 
sie voraussetzt. Durch das ganze Buch geht der Gedanke, daß der Mensch sich
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nur sozial entwickle, daß also auch die Kultur und mit ihr die Moral ganz von 
der Gesellschaft her bestimmt seien. Die Kultur dürfe nicht dirigiert werden, 
sondern müsse sich naturhaft aus dem Zusammensein gleicher Menschen 
entwickeln, wobei der Autor bezüglich des Inhaltes „Mensch“ Dewey folgt.

Sorokin, Pitirim A. -  Lunden, Walter A .: Power and Morality.

Die beiden Autoren gehen von dem Grundgedanken aus, daß alle Gewalt zu 
Korruption führt, daß absolute Gewalt absolute Korruption bedeutet. In der 
gesamten Weltgeschichte, so erklären sie an Hand von Tabellen, habe prozen
tual die größte Korruption in den Kreisen der Machthaber bestanden. Die 
Möglichkeit der Lenkung der Geschicke unserer Gesellschaft sehen sie einzig 
in einem erhöhten Wissen (nach Art einer Gnosis), im gegenseitigen Ver
ständnis und vor allem in der schöpferischen Liebe. Sie verweisen hierbei auf 
Gandhi, Vinoba Bhave, A b b é  Pierre, A lb e r t Schweitzer.

Utz, Arthur-Fridolin, OP: Die wertfreie Gesellschaft von heute. NO
Der Artikel behandelt die Möglichkeit von absoluten Normen in der modernen 
Gesellschaft. Er kommt hierbei auf das Koexistenzprinzip auf nationaler und 
internationaler Ebene zu sprechen.

3. Die Ehe

Burgess, Ernest W. -  Locke, Harvey J . : The Family.

Das mit solider soziologischer Methode arbeitende Buch darf wohl weder von 
einem Soziologen noch von einem Sozialethiker übergangen werden. In dieser 
gründlichen Studie werden sozusagen sämtliche Probleme, welche Ehe und 
Familie betreffen, behandelt: Familie und Person, Zusammenhalt der Familie, 
Krise und Reorganisation. Da alle Fragen im Hinblick auf die amerikanische 
Familie behandelt werden, ist zum Vergleich das einleitende Kapitel den 
Familientypen verschiedener Nationen gewidmet. Das Buch will grundsätzlich 
nur Soziologie treiben. Das zeigt sich besonders in den Traktaten über die 
Geburtenkontrolle und die Reorganisation der Familie. Wie wenig aber das 
Problem von Ehe und Familie ohne Ethik behandelt werden kann, erweist sich 
dort, wo es um die Familienpolitik, um die Reorganisation der Familie geht. 
Der Verf. jenes Traktates äußert gegen den Juristen Ben Lindsay die Ansicht, 
daß man die Kameradschaftsehe als rechtliches Institut nicht einführen könne, 
ehe die soziale Realität sie verlange. Offenbar soll also die soziologische Situa
tion als die Norm, und zwar als die einzige Norm, der Rechtspolitik gelten. 
Wenngleich das Buch jede Wertorientierung beiseite läßt (ohne ihr allerdings 
ganz entraten zu können), so ist es doch gerade für den Sozialethiker von nicht 
zu übersehender Bedeutung, da dieser lernt, wie die Wirklichkeit aussieht und 
wie hoffnungslos eine nur soziologisch orientierte Soziallenkung sein muß. 
Man findet übrigens in diesem Buche ins einzelne gehende Fragebogen, welche 
der Eheanbahnung dienen.
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Dubru, Marcel: Uégalité civile des époux dans le mariage.

An sich handelt es sich bei dieser Veröffentlichung um einen positiv-rechtlichen 
Kommentar zum belgischen Gesetz von der Gleichberechtigung von Mann 
und Frau in der Ehe, also nicht um eine Grundsatzerörterung des Problems. 
Jedoch ist der Kommentar wegen seiner kurzen und präzisen Darstellung, vor 
allem auch wegen seiner geschichtlichen Hinweise für den Grundsatzbeflisse
nen, von praktischem Wert.

Endres, Anna: Generalklausel Lebensgemeinschaft.

Die Verfasserin, eine erfahrene Vormundschaftsrichterin, behandelt die 
Gleichberechtigung von Mann und Frau in Ehe und Familie, wie sie gemäß 
dem neuen Familienrecht, das am 1. Juli 1958 in Deutschland Geltung erhalten 
hat, verstanden wird. E .  begrüßt diese Neuregelung als Stärkung des Ehe
bandes. Sie unterstreicht, daß es den Ehegatten grundsätzlich frei stehe, wie 
sie ihre Ehe gestalten wollen, ob geführt von männlicher Autorität oder ge
leitet von weiblicher Klugheit oder in ausgleichender Partnerschaft.

Heckei, Theodor -  Hrsg. : Ehe- und Familienrecht.

Abgesehen von rein theoretischen Beiträgen, enthält die kleine, gediegene 
Schrift grundsätzliche Auseinandersetzungen über die deutsche Familien
rechtsreform. Aus dem reichen Inhalt sei bezüglich der Gleichberechtigungs
fragen auf folgendes bemerkenswerte Zeugnis hingewiesen: „Man muß dieser 
Ungleichartigkeit [d. h. des Vater- und des Mutteramtes] Rechnung tragen, 
damit ihre Gleichwertigkeit zum Ausdruck kommen kann. Die Gleichwertig
keit von Vateramt und Mutteramt im Erziehungswerk kommt nur dann zum 
Ausdruck und zur vollen Auswirkung, wenn das Vateramt gleich Vateramt 
und das Mutteramt gleich Mutteramt sein kann. Mit der Letztentscheidungs
pflicht und -gewalt des Vaters wird allererst der Seinsraum gestiftet und nach 
außen abgegrenzt, innerhalb dessen Mutteramt sich voll als Mutteramt ent
falten kann“ (F . K . Schumann, 42). Im gleichen kritischen Sinn äußert sich
K . H .  Schwab über die deutsche Eherechtsform in seinem Artikel: „Ehe und 
Familie im Lichte des Gleichberechtigungsgesetzes“ . Den Katholiken wird 
die Erklärung der Bischofskonferenz der Vereinigten Evangelisch-Lutheri
schen Kirche Deutschlands zur Mischehe interessieren, worin einige kritische 
Bemerkungen gegenüber der Haltung der katholischen Kirche gemacht wer
den.

Höffner, Joseph: Ehe und Familie.

Aufbauend auf der päpstlichen Enzyklika „Casti connuhii“ behandelt die 
soziologisch-pastorale Schrift im ersten Teil die Ehe gemäß ihrem natürlichen 
und übernatürlichen (sakramentalen) Charakter, im zweiten Teil die Familie, 
wobei naturgemäß mehr die soziologischen Probleme zur Sprache kommen. 
Gegen die rein soziologische Deutung im Sinne einer reinen Funktion inner
halb des Ganzen verteidigt der Verf. die Familie als Zelle in biologischer und 
sittlicher Hinsicht.
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Redmann, Günter: Über die rechtliche Relevan% des Geschlechtsunterschiedes. 
Zugleich zum Mannesvorrang im Höferecht. FamRZ

Das Problem der Erbfolge im Höferecht ist engstens mit der Frage nach 
etwaigen natürlichen Vorrechten des Mannes gegenüber der Frau verbunden. 
Von neuem wird darum das Thema „Gleichberechtigung von Mann und 
Frau“ aufgeworfen. R . sucht zwar die entscheidende Stütze für seine Meinung 
in der positiv-rechtlichen Bestimmung (8. Art. 3 II GG). Dennoch bemüht er 
sich um „die Natur der Sache“, wobei er sowohl physiologische und psycho
logische als auch kulturelle Gründe dafür anführt, daß von einem Vorrang des 
Mannes gegenüber der Frau, was die Verwaltung eines bäuerlichen Hofes 
angeht, nicht gesprochen werden könne (im Gegensatz hierzu Günter Schardey, 
Gleichberechtigungssatz und Vorrang des männlichen Geschlechts bei der 
Hoferbfolge, Bielefeld 1961).

Renard, Claude: Le régime matrimonial de droit commun.

Das Buch, das die Reform des ehelichen Güterrechts in Belgien bespricht und 
zum Vergleich das italienische, österreichische, schweizerische, schwedische, 
französische, deutsche (Zugewinngemeinschaft), holländische sowie das Recht 
kommunistischer Länder heranzieht (das schweizerische Recht ist allerdings 
selbst auch in der Reform begriffen), ist trotz seiner positiv-wissenschaftlichen 
Orientierung von grundsätzlichem Interesse, da naturgemäß für eine Reform 
die Norm und die Zielsetzung umschrieben werden müssen. Man findet hier 
eine Unmenge von praktischen Erfahrungen bezüglich des Einflusses der 
Gütergemeinschaft und Gütertrennung auf das friedliche Zusammenleben in 
der Ehe. Durch das Buch hindurch zieht die Grundidee: die Rechtsgleichheit 
von Mann und Frau dem gemeinsamen Ziel der Ehegatten einzuordnen.

4. Die Familie

Begemann, Helmut: Strukturwandel der Familie.

Die als Dissertation der Evangelisch-theologischen Fakultät der Universität 
Münster vorgelegte, gründlich durchdachte, zur geschlossenen Einheit ge
staltete Arbeit ist ein beachtlicher Versuch, einerseits Soziologie und Theologie 
zusammenzubringen, anderseits aber gerade aus der Erkenntnis der soziologi
schen Gegebenheiten die aus einer bereits überwundenen soziologischen Ver
gangenheit stammenden Reststücke aus der Definition der Familie auszu
scheiden, also eine Entsoziologisierung des Begriffes der Familie vorzunehmen. 
Um die Grundthese, welche der Arbeit als Fundament dient, Zu verstehen, 
wird man zunächst das fünfte Kapitel gründlich studieren: Die Rezeption des 
Naturrechts für eine evangelische Theologie der Familie (76-101). Der Verf. 
bemängelt an der Auffassung verschiedener evangelischer Autoren die völlige 
Individualisierung des Naturrechts durch die einseitige Betonung des rein 
Übernatürlichen, des Anrufes Gottes und der persönlichen Heilsfindung. Er 
setzt sich des Näheren mit der Stellungnahme von K . Barth  und de Quervain aus
einander. Auf diesem Wege könne die Familie als Institution nicht erfaßt wer
den. Aber auch die „thomistische“ Sicht von E m il  Brunner, welcher die natür-
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liehen Ordnungen als Schöpfungsordnung versteht, wird abgelehnt, weil sie 
die Sünde ausschließe und eine „deistische Gottesvorstellung“ voraussetze (79). 
Unser Verf. nimmt dagegen den Begriff der sozialen Ordnung von H .- D .  
Wendland auf, um das Institutionelle zu retten (100). Die natürliche Ordnung 
und das Mandat Gottes werden vereinigt zum Begriff der Institution. „Ord
nung“ impliziert eine Eigengesetzlichkeit gegenüber dem Gebot Gottes, 
„Mandat“ besagt eine in sich ruhende, nach oben und unten klar gegliederte 
Selbständigkeit des Gebotes Gottes gegenüber der Verantwortlichkeit des 
Menschen (100). Der Begriff der Institution vereinigt nun diese beiden Ele
mente: die vorgegebene Ordnung und das zum Gehorsam rufende Gebot 
Gottes, wobei die Vorgegebenheit der Ordnung nicht etwa als das aufgefaßt 
wird, was die katholische Theologie im Naturrecht meint, sondern vielmehr 
jene Ordnung besagt, die durch die soziologische Entwicklung aus der mit
menschlichen Verantwortung heraus gestaltet worden ist. „Erst dem Christen 
enthüllt sich, daß die Institutionen nicht automatisch oder mechanisch als 
objektive Anordnungen wirken, sondern geradezu mitmenschliche Verant
wortung frei machen, fordern und ohne dieselbe nicht bestehen können. Die
ser Institutionenbegriff überwindet sowohl den Individualismus als auch den 
Konservativismus, insofern als ersterer die überindividuellen Lebensordnun
gen nicht ernst nimmt und letzterer bestehende Ordnungen und soziale Ein
richtungen allzu schnell bejaht und rechtfertigt“ (101). Der Verf. sucht also 
nach einer vorgegebenen Ordnung, er lehnt damit jene evangelisch-theologi
sche Ansicht ab, gemäß welcher „die Kirche ihr eigenes Gemeinschaftsleben 
in Offenheit, Vertrauen, Freiheit, Wohlwollen, Brüderlichkeit ordnet“, damit 
so „die Menschen das von ihnen so lange vergeblich gesuchte rechte Beispiel 
einer echten Ordnung menschlichen Zusammenlebens finden“ können (H .- H . 
Schrey, Die Wiedergeburt des Naturrechts, 219). Die natürliche Ordnung 
unseres Verf. ist aber, das kann nicht genug betont werden, keineswegs das
jenige, was die katholische Theologie im Naturrecht darunter versteht.
B . hat sich damit von der rein ontologischen Betrachtung, wie sie der katho
lischen Naturrechtsauffassung eigen ist, distanziert, er faßt die soziologische 
Entwicklung als das Substrat, auf welches sich die Verantwortung bezieht, 
ins Auge. Während die katholische Theologie vom Biologisch-Psychischen, 
also vom vergeistigten naturhaften Instinkt her die Ehe bestimmt und damit 
zum Kind als dem Erstzweck gelangt, unterstreicht unser Verf. mit A .  Gehlen 
die Instinktlosigkeit menschlichen Verhaltens. Die Verpflichtung des Men
schen ist demnach auf diesem Sektor „unbestimmt“ . Zwar ist menschliches 
Verhalten stets durch die geschlechtliche Komponente gekennzeichnet. Ander
seits wird aber die sexuelle Aktivität mit den stetig wirkenden anderen Motiven 
menschlichen Verhaltens durchdrungen (58). Die Bestimmung der Ver
pflichtung kann also nicht von der biologischen Seite her genommen werden. 
Die Gemeinschaft von Mann und Frau und in der Folge deren dauerhafter 
Zusammenhalt mit dem Kinde wird durch das verantwortungsbewußte Han
deln des Menschen stabilisiert. Die Bindung der Sexualität an die Ehe ist somit 
nicht aus biologisch-ontologischen Faktoren abzuleiten, sondern vornehmlich 
eine Folge von „sozialen Tatbeständen“ (59). So sagt der Verf. im Anschluß 
an Gehlen: „Erst aus dem sozialen Zusammenhang der Familie, aus den Folgen, 
die biologisch und sozial mit der Aufzucht des Kindes gesetzt sind, leiten sich 
die geschlechtsregelnden Formen, nämlich die Idee der Monogamie und die 
Regel der Exogamie ab“ (59). „Demnach ist die Familie von ihren Anfängen 
her eine soziale Institution, die sich grundsätzlich von der Tierfamilie unter-
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scheidet und sich zu einer ,moralischen Anstalt eigener Natur' erweitert, die 
neben Brutpflege und Aufzucht von Nachkommenschaft vor allem den Auf
bau der Persönlichkeit leistet. Der eigentlich familien- und ehebildende Faktor 
ist nicht die geschlechtliche Paarung, wenn auch sie indirekt an der Stabilisie
rung familiärer und ehelicher Beziehungen beteiligt ist, sondern es liegt in der 
Familie eine soziale Bindung eigener Art vor, deren sekundäre Erscheinung 
die Regelung der Geschlechtsbeziehungen ist und deren Stabilität .wesentlich 
aus nichtsexuellen Tatbeständen zu stammen und abgeleitet zu sein“ scheint“ 
(59).
Von dieser Sicht aus kann der Verf. die patriarchalische Auffassung der 
Familie als eine Etappe in der Entwicklung der Familie als Institution erkennen. 
Die Industrialisierung hat die partnerschaftliche Auffassung der Familie erst 
recht entwickelt. „Die moderne Familie ist wesentlich ein selbständiger 
Intimzusammenhang, der auf den persönlichen Beziehungen des Vertrauens 
und der Liebe, der Gemeinsamkeit und Geborgenheit zwischen den Ehegatten, 
den Eltern und Kindern beruht, nicht aber auf dem gemeinsam geführten 
Haushalt“ (160). Der Verf. sieht in dieser Entwicklung von der patriarchali
schen zur partnerschaftlichen Familie eine Vertiefung und Vergeistigung der 
Familie, an der übrigens, so betont er ausdrücklich, die christliche Gemeinde 
ein entscheidendes Verdienst hat. „Wir kommen also zu dem Ergebnis, daß 
die kirchliche Lehre von der Ehe und der Familie und die praktische Verwirk
lichung christlicher Verkündigungsinhalte und Gemeinschaftswerte zu einem 
erheblichen Teil mit daran beteiligt sind, daß die heutige partnerschaftlich 
verfaßte Familie entstehen und sich bewähren konnte“ (167).
Kann aber der Verf., der die soziologische Entwicklung nicht etwa nur als 
eine materielle conditio der Verwirklichung eines absoluten Leitbildes (katho
lische Auffassung) ansieht, sondern sie direkt zur Normenkomponente erklärt, 
ein Leitbild für die Zukunft entwerfen? Bei der Frage nach der Unauflöslich
keit der Ehe kommt die Relativität des Leitbildes, das der Verf. aufstellt, 
deutlich zum Ausdruck: „Die Ehe ist von ihrer Stiftung her und ihrem Wesen 
und Sinn nach auf Unauflöslichkeit hin angelegt. Aber ihre Unauflöslichkeit 
ist nicht ein metaphysischer Seinscharakter, dessen Funktionäre die Ehepart
ner wären. So verstanden, könnte die Kirche für die geschlossene Ehe in jedem 
Fall nur das unbedingte Scheidungsverbot fordern. Die Ehe würde damit in 
ihrem innersten Kern zum Gesetz. Sie ist aber in ihrer großen Nähe zur krea- 
türlichen Wirklichkeit Gabe und Hilfe. Die Ehepartner müssen wissen, daß 
zum Bestand und zum Sein ihrer Ehe ihr persönliches Ja, ihre Zustimmung 
und ihr Einsatz ständig als tragende Macht hinzukommen müssen. Unauf
löslichkeit ist Anspruch. Unter diesem Anspruch erfahren die Partner eine 
wachsende Bereicherung ihrer Person und ihres Wesens und eine Erweiterung 
ihres Lebenskreises in den Kindern. Was geschieht, wenn dieser Anspruch 
nicht mehr gehört wird, wenn die innere Zustimmung ausbleibt? Ehe und 
Familie verlieren ihren Sinn, den Charakter der Gabe und Hilfe und verkehren 
sich in ihr Gegenteil. Sie werden zum harten, richtenden Gesetz und zer
stören Gemeinschaft, statt sie zu begründen, zerreißen die Person, statt sie zu 
bilden. Aus letzter Verantwortung heraus wird auch die Kirche die Möglich
keit der Scheidung um des Menschen willen anerkennen müssen; denn der 
Mensch ist nicht um der Ehe willen, sondern Ehe und Familie sind um des 
Menschen willen gesetzt“ (189). Die geschilderte Einstellung zum Naturrecht 
und der daraus geformte Begriff der Institution konnte unserem Verf. keine 
andere Lösung nahelegen.
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Delcourt, Jacques: Famille et Civilisation urbaine.

Die volkstümlich geschriebene Schrift bietet einen Überblick über die ver
schiedenen Probleme der Familie im Industriezeitalter. Am Schluß befindet 
sich eine Übersicht über die Maßnahmen der Wirtschaftspolitik zugunsten 
der Familie. Die Bibliographie weist auf nützliche Veröffentlichungen in fran
zösischer, englischer und niederländischer Sprache hin.

Enciclopedia del Matrimonio.
Diese (katholische) Enzyklopädie enthält eine Reihe von sachkundigen Arti
keln über Ehe und Familie. Es kommt der Psychologe, der Jurist, der (katho
lische) Moraltheologe, der Pädagoge, der Soziologe, der Ethnologe, der 
Historiker, der Literat, der Kunstkritiker, sogar der Filmkritiker zu Worte.

Goode, William J.: Die Struktur der Familie.

Das soziologische Buch ist gekennzeichnet durch das Bemühen, die typisch 
soziologischen, vom Biologischen unterscheidenden Merkmale der Familie 
herauszuarbeiten. So wird z. B. am Verhältnis des Vaters zum Kind untersucht, 
inwieweit hier überhaupt biologische Zusammenhänge das soziale Verhältnis 
bestimmen. Der Verf. sagt: „Wahrscheinlich gibt es keinen biologischen Zu
sammenhang zwischen Vater und Kind. Natürlich behaupten wir nicht, daß 
nicht gewisse Prozesse in Gang kommen, zum Beispiel eine leichte Erhöhung 
des Blutdruckes und ähnliches, wenn der Vater seinen Sohn mit Stolz betrach
tet; aber solche Erscheinungen wären nicht verständlich ohne die vorher
gehende Sozialisierung des erwachsenen Mannes mit all den dazugehörigen 
Merkmalen der väterlichen Rolle, usw.“ (31). Die Schrift hat folgende Glie
derung: Was ist Familiensoziologie?, Biologische Grundlagen der Familie, 
Funktionen der Familie und ihre Interdependenzen, Regelungen der Wahl des 
Ehepartners, das amerikanische System der Partnerwahl, die moderne Kern
familie, die Ehescheidung und ihre Folgen, Probleme einer vergleichenden 
Familiensoziologie.

Initiation aux problèmes familiaux: Population -  Famille -  Éduca
tion. Par Michel Blanc, Gilbert Blardone, Pierre Bonnin, Joseph Folliet, 
Laurent Lathuilière, Abbé Matagrin, Marie-Andrée Prost.

Das gediegene, für weite Kreise bestimmte Werkbuch ist von mehreren 
Autoren verfaßt: zwei Wirtschaftswissenschaftlern, einem Demographen, 
einem Soziologen, einem Praktiker in der Familienorganisation, einem Ken
ner der Wohnungsfrage, schließlich einem Theologen. Es werden bespro
chen: der Stand der Bevölkerungsfrage, Eugenik, Geschichte und Stand der 
Familie in Frankreich, das eheliche Leben (im Zusammenhang damit die 
sexuale Frage), der Zölibat, die Frauenfrage, Familie und Wirtschaft, Familie 
und Wohnungsfrage, Familie und Erziehung, Staat und Erziehung, Kirche 
und Erziehung, die Frage der Erziehung im heutigen Frankreich, Familie und 
Staat. Obwohl auf die französischen Verhältnisse zugeschnitten, ist das Buch 
von internationalem Interesse. Es wird durchweg auf kirchliche (katholische) 
Verlautbarungen Bezug genommen. Die Literaturauswahl ist wertvoll.
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Lestapis, Stanislas de, SJ: Pourquoi une Internationale des Familles? JM
Der Verf. stellt das intim Soziale (social privé), das die Familie verwirklicht, 
gegenüber dem öffentlich Sozialen (social public) heraus. An Hand der Ge
schichte von der Auserwählung des Israelitischen Volkes zeigt er, wieviel 
Gewicht diesem intim Sozialen der Familie im Heilsplan Gottes zukommt. 
Alle Bestrebungen zur Erstellung eines Weltfriedens müßten daher nach Auf
fassung unseres Autors von der Erneuerung der Familie ausgehen. Darum 
seine warme Befürwortung einer internationalen Familienorganisation.

Mandl, Josef: Das Elternrecht nach der natürlichen und übernatürlichen 
Ordnung.
Der Autor ist zum Problem geführt durch die in der katholischen Theologie 
von alters her besprochene Frage, inwiefern die Eltern das Recht haben, über 
das Seelenleben ihres unmündigen Kindes zu bestimmen. Im 1. Abschnitt 
(Die Grundlagen des Elternrechts im natürlichen Recht) wird bereits ein 
natürliches Recht der Eltern bejaht, das religiöse Bekenntnis der Kinder zu 
bestimmen. Im 2. Abschnitt (Die Vollendung des Elternrechts im übernatür
lichen Recht) kommt die Bedeutung des Sakramentes der Ehe zur Sprache, 
wobei als weitere Erkenntnis aus der übernatürlichen Ordnung das Recht 
nicht-christlicher Eltern über das Seelenleben ihrer unmündigen Kinder ge
wonnen wird, „denn auch nicht-christliche Eltern, die Gott nach bestem 
Gewissen dienen, sind mit Gott durch die Gnade des Erlösers aller Menschen 
unsichtbar verbunden“ (76). Es wird vorausgesetzt, daß die Eltern in ihren 
religiösen Anschauungen guten Glaubens sind. Im 3. Abschnitt werden die 
Grenzen des Elternrechts vom natürlichen und übernatürlichen Standpunkt 
aus gesteckt. Bezüglich des 4. Abschnittes (Gleichberechtigung und Gleich
verpflichtung von Mann und Frau bei Ausübung des Elternrechts) sei der 
Autor auf die präzisen Ausführungen von A .  Ziegler (vgl. Besprechung in: 
Grundsatzfragen, Bd. I, 278f.) hingewiesen. Der 5. Abschnitt (Anerkennung 
des Elternrechts durch die katholische Kirche) bringt die katholisch-theolo
gische Dokumentation zu den Thesen des Verf. Hierbei wird das Thema der 
Religionsbestimmung in der Mischehe besprochen. Der Begriff des „relativen 
Elternrechts“ , welches z. B. den heidnischen Eltern zugebilligt ist, obwohl, 
„absolut“ gesehen, die christliche Religion die Wahrheit für sich hat, nimmt 
in der Arbeit eine zentrale Stellung ein. Dieser Begriff des relativen Natur
rechts, der im Grunde mit dem sekundären Naturrecht (vgl. hierzu besonders 
auch S. 49) übereinkommt, ist vom rechtsphilosophischen Standpunkt aus 
eines der wichtigsten Elemente des ganzen Buches. Das sekundäre Naturrecht 
wird vom Autor ganz allgemein bezeichnet als nähere Bestimmung des 
primären Naturrechts, wobei die „nähere Bestimmung“ erfolgen kann nicht 
nur auf Grund besonderer Erfahrung und sorgfältiger, umsichtiger Über
legung, sondern vor allem auch „vermittels der menschlichen Gesetzgebung, 
die ja nie im Widerspruch zum Naturrecht stehen darf, sich vielmehr nach dem 
Naturrecht auszurichten hat“ (17).

Oeter, Ferdinand — Hrsg. : Familie im Umbruch.
Der ansehnliche Band beschäftigt sich mit der Familienkrise von heute. 
Herausgeber und Verf. der verschiedenen Beiträge sind der Überzeugung, 
„daß die lange Zeit als ,die christliche Familie“ schlechthin betrachtete patri-
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archalische Form der Familie unweigerlich zum Absterben verurteilt ist“. 
Eine rein beschreibende Wissenschaft könne keine verbindlichen Antworten 
auf das Familienproblem geben. F . Oeter behandelt einleitend die Nachteile, 
die heute kinderreiche Familien im Vergleich mit anderen belasten. K . Salier 
geht der Frage nach, inwieweit die biologische Einheit der Familie in der 
augenblicklichen Kultursituation noch gewahrt ist. Er stellt fest, daß die west
liche Familienauffassung nicht mehr als christlich anzusprechen sei, sie müsse 
vielmehr als liberal bezeichnet werden, und zwar in einem Sinne, der der 
Biologie widerspreche. W . M etzger beschreibt die Bedeutung des Elternhauses. 
J .  P . R uppert behandelt das Verhältnis von Familie und Schule. Gerade hier 
wird die soziologische Bedeutung der Betrachtung klar. H .-D . Wendland er
klärt in seinem Aufsatz „Familie, Gesellschaft und Gemeinde in der Sicht der 
evangelischen Sozialethik“, daß die evangelische Kirche und Theologie bisher 
keine eigentliche Lehre von der Familie als gesellschaftlicher Institution 
geschaffen habe. Zum Schluß gibt der Herausgeber F . Oeter praktische An
regungen zur Wiederertüchtigung der Familie, wobei er besonders auf die 
sozialpolitischen Maßnahmen zu sprechen kommt.

5. Die Frauenfrage

Frauenfrage. L
Das ganze Heft ist der werktätigen Frau gewidmet. Es sei besonders auf den 
Artikel „Gleicher Lohn für gleiche Arbeit“ hingewiesen.

6. Erziehung -  Schule

Drinan, Robert F., SJ: Should the S ta te A id  P rivate Schools? SO

Der kompetente Verf. behandelt die für Amerika akute Frage des Verhältnisses 
zwischen Staat und privaten, besonders katholischen Schulen. Die rein profane 
Schule wird als eine Erscheinung des entstehenden amerikanischen Staats 
bezeichnet. Wenn man den Pluralismus auf dem Gebiet der Religion ver
teidige, müßte man konsequenterweise auch von Staats wegen den Pluralismus 
von Erziehungsgrundsätzen unterstützen.

8. Gemeinde -  Dorf -  Stadt

Höffner, Joseph: D a s Bauerntum  in der industriellen G esellschaft. TTZ

Der Artikel, der aller Beachtung wert ist, gibt eine soziologische Darstellung 
des heutigen Bauerntums in wirtschaftlicher, rechtlicher und kultureller Hin
sicht. H .  betont mit Recht, daß die Realteilung der Güter vom Gerechtigkeits
standpunkt aus nicht mehr haltbar sei. Sie stamme aus einer Zeit, in der alle 
Familienglieder gezwungen waren, in der Landwirtschaft ihre Existenz zu 
sichern. Das Weiterbestehen des bäuerlichen Familienbetriebes (unter Aus
schluß der Kümmerbetriebe) im Agrarsektor wird optimistisch beurteilt. Die
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Schwierigkeit der Beschaffung von Arbeitskräften kann, wie ausgeführt wird, 
nur durch geregelte Freizeit und vor allem nur durch Schaffung von eigenen 
Haushalten für die Arbeitskräfte gesichert werden. Der Einbruch des welt
anschaulichen Pluralismus wird als die eigentliche Problematik des Bauern
tums in der industriellen Gesellschaft bezeichnet.

Wurzbacher, Gerhard: Das Dorf im Spannungsfeld industrieller Entwick
lung.

Das Buch dürfte von keinem, der sich mit soziologischen und sozialethischen 
Fragen der Gegenwart abgibt, übergangen werden. Es wird die Entwicklung 
der Kleinbauerngemeinde zur Pendlergemeinde geschildert, ferner die beruf
liche Gliederung der erwerbstätigen Gemeindebevölkerung und die Aus
wirkungen der Rangunterschiede auf das Leben in der Gemeinde. Sodann 
wird der soziale Stufenbau durchwandert: Familie, Nachbarschaft, Vereine, 
kirchliche Bindungen, politisches Leben. Im ganzen fällt das soziale Bild der 
Dorfgemeinde nicht schlecht aus. Die soziale Bindungskraft des Dorfes hat, 
wie dargestellt wird, auch die Zugezogenen (Flüchtlinge) zu einem beacht
lichen Grad zu assimilieren vermocht. Ein faszinierender Vergleich der deut
schen Gemeindestudie mit ausländischen Ergebnissen (von Conrad M . A rens
berg) fällt sehr zugunsten der deutschen Verhältnisse aus.

12.2.2 Berufsverbände

Stieglitz, Heinrich: Der soziale Auftrag der freien Berufe.

Wenngleich Intelligenz und freie Berufe nicht identisch sind, so gehört der 
freie Beruf doch zur Intelligenz auf Grund seiner typisch kulturellen Funktion. 
Darum gibt S t. zunächst einen Abriß der Soziologie der Intelligenz, um im 
zweiten Teil die gesellschaftliche Funktion der freien Berufe zu besprechen. 
Er sieht diese Funktion durch folgende Elemente gekennzeichnet: Geistige 
und darum kulturelle Leistung im Sinne der Vermittlung zwischen kultur
schöpfender und kulturanwendender Tätigkeit auf Grund wirtschaftlicher 
Selbständigkeit, „universalistisch“ , d. h. auf das Ganze ausgerichtete und 
somit nicht selbstorientierte geistige Leistung.

13.1 Der Staat als sozialer Verband -  Allgemeines

Gablentz, Otto Heinrich von der: Staat und Gesellschaft. PV

Der Verf. untersucht zunächst die geistesgeschichtlichen Grundlagen der 
Unterscheidung von Staat und Gesellschaft. Er stellt fest, daß es verschiedene 
Aspekte derselben Wirklichkeit waren, die zu zwei verschiedenen Vorstel
lungen vom Verhältnis zwischen Gesellschaft und Staat Anlaß gaben. Um 
die beiden Sichten auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen, erarbeitet der 
Verf. sodann die Begriffe „Gestalt“ und „Funktion“ . Erfasse man soziale 
Erscheinungen wie Staat und Gesellschaft als Gestalten, dann vermeide man 
die naturalistische Analogie des Organismus und die anthropologische Ana-

19 Utz, Grundsatzfragen II
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logie der Person. Man entgehe damit der Gefahr, die Integration und die 
Ordnung zu überwerten, denn die Mitglieder einer gestalteten Gruppe hätten 
eine andere Unabhängigkeit als die Glieder eines Organismus, und die Gruppe 
brauche zur Erhaltung ihrer Eigenart gerade diese Unabhängigkeit. Auf der 
anderen Seite sei die Gruppe keine den einzelnen Mitgliedern übergeordnete 
Gesamtperson. Der Funktionsbegriff rette, was in den beiden geschichtlichen 
Vorstellungen berechtigt sei. Durch diesen Begriff sei zugleich auch die not
wendige Einordnung ins Ganze gewahrt. Gesellschaft und Staat seien soziale 
Gestalten von verschiedenem Typus. Gesellschaft sei eine informelle, Staat 
eine formelle Gruppe, eine Institution, mit der zentralen Funktion, das ge
samte Leben zu ordnen und Zu sichern. Von hier aus glaubt der Verf., die 
geistesgeschichtlichen Hintergründe ohne Mißverständnis verstehen zu 
können. Was Hegel und Stein mit Gesellschaft meinten, so sagt er, sei etwas 
völlig anderes, „als was wir mit der alten und neuen Sozialphilosophie und 
Soziologie darunter verstehen. Sie meinen damit: die . . . Institutionen der 
nicht-politischen Gesellschaftsfunktionen. Wenn man das weiß und wenn man 
auf Wertung und Überordnung verzichtet, mag man das ,Gesellschaft“ nennen; 
zu empfehlen ist das nicht, denn es fügt den verschiedenen Begriffen -  von 
,Gesellschaft — Einheit des menschlichen Zusammenlebens“ bis zur ,guten 
Gesellschaft“ -  noch ein Homonym hinzu. Man sollte daher hier nur den Staat 
und die .Verbände“ oder ,die nicht-politischen Gruppen“ oder ,nicht-politi
sche Institutionen“ gegenüberstellen“ (21).

Moulin, Léo: Note sur le principe du contrdle des organismes d’intérét public. 
RP
Der Artikel behandelt die Frage, ob und inwieweit man staatliche Kontrolle, 
ausgeführt durch die Administrative, für die öffentlichen Institutionen befür
worten soll. Der Verf. ist bezüglich einer solchen Kontrolle sehr skeptisch, 
schon aus dem Gedanken heraus, daß der Staat nicht irgendeine Superstruktur 
über der Gesellschaft ist.

Murillo Ferrol, Francisco: Unidad, Teológiay  Politica. RevEP
Der Verf. zeigt die Parallelen auf, die zwischen der organischen Staatsidee und 
der Vorstellung der Kirche als corpus mysticum bestehen.

13.2 Natur und Ziel des Staates

Arvidsson, Evert: Der Freiheitliche Syndikalismus im Wohlfahrtsstaat.
Der Verf., ein schwedischer Gewerkschaftler, verteidigt hier den schwedischen 
demokratisierten Sozialismus. Es geht ihm nicht nur um eine Sozialisierung 
der Produktionsmittel, sondern auch der Bildungsmittel wie der Schule.

Entrena Cuesta, Rafael: Notas sobre el concepto y  clases de Estado de 
Derecho. RevAdP
Der Artikel bespricht verschiedene Definitionen des Rechtsstaates, wobei er 
die beiden Gesichtspunkte heraushebt, die im Rechtsstaat besonders bedeutend 
werden: Anerkennung und Schutz von subjektiven öffentlichen Rechten und 
gesetzliche Begrenzung der Verwaltung.
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Levi, Albert William: The Value of Freedom. Mill’s Liberty (1859-1959). 
Eth
Der Verf. würdigt den Freiheitsbegriff M ills. Er wendet sich dabei gegen den 
„absoluten Idealismus“ von Bosanquet (The Philosophical Theory of the State), 
der M ills  Unterscheidung zwischen Innen- und Außenseite der sittlichen Natur 
angegriffen hatte, sowie gegen Dewey (The Public and Its Problems), der M ills  
Unterscheidung zwischen Individuum und Gesellschaft kritisierte.

McCloskey, H. J.: Practical Implications of the State’s Right to Promote 
the Good. Eth
Der Artikel behandelt die staatliche Intervention in Fragen des materiellen 
Wohlstandes und der Moral und Religion. Vor allen Dingen die letzten beiden 
Sektoren (Moral und Religion) sind hier ins Auge gefaßt. Der Verf. führt 
vier Prinzipien auf, welche die staatlichen Eingriffe regeln sollen: 1. der Staat 
soll mehr Übel auszuschalten versuchen, als das Gute direkt anzuregen, 2. im 
Zweifelsfalle ist es besser, daß der Staat nicht eingreife, 3. die Eingriffe des 
Staates in geistigen Dingen sollen geringer sein als die in materiellen, 4. als 
Grundwerte werden angegeben: Freiheit, Gerechtigkeit, Glück, Friede, Ord
nung, Selbstschutz, Erkenntnis und Bildung, nicht zuletzt sittliche Gutheit. 
Die unter 4. genannten allgemeinen sittlichen Begriffe werden allerdings von 
unserem Verf. im rein soziologischen Sinne verstanden. Der Artikel wird dort 
vor allem interessant, wo Einzelfälle des Lebens überprüft werden, so in der 
Frage, ob ein katholischer Arzt, der auf Grund seiner Religion die Abtreibung 
verwerfen muß, durch die staatliche Autorität gezwungen werden könne, eine 
Abtreibung zur Rettung einer Mutter vorzunehmen, wenn kein anderer Arzt 
zur Stelle sei. Der Verf. führt hierbei das Prinzip an, daß es unter Umständen 
besser sei, ein geistiges Gut (Gewissensfreiheit) zugunsten eines materiellen 
Gutes einer anderen Person (Leben der Mutter) zu opfern. Eine rein sozio
logisch orientierte Sozialethik, die somit nicht von absoluten Normen ausgeht, 
hat es schwer, bei der Aufstellung von solchen Prinzipien logisch zu bleiben. 
Auf dieser Basis wäre es konsequenter, auf die Aufstellung von Prinzipien zu 
verzichten.

Messner, Johannes: Der Funktionär.
Das Buch ist die reife Frucht eines Lebens, das ausgefüllt ist mit intensivem 
Studium über Gesellschaft und Gesellschaftsordnung. Der Funktionär, der 
„Beauftragter einer im Dienste ihrer Interessen organisierten Gruppe mit der 
Aufgabe der bestmöglichen Förderung dieser Interessen ist“ (25), wird in der 
pluralistischen Gesellschaft und Demokratie betrachtet. Durch das ganze Buch 
geht das Anliegen: Wie kann eine freiheitliche Gesellschaft organisch aufge
baut werden, um zu dem ihr von der Sozialethik aufgetragenen Ziel geführt 
zu werden? Abgesehen von der sozialphilosophischen Tiefe und Klarheit, 
zeichnet sich das hochaktuelle Buch durch eine reiche Kenntnis der sozialen 
und politischen Doktrinen aus, ganz zu schweigen von der staunenswerten 
Fertigkeit des Verf., die vielseitigen soziologischen Forschungen in den Dienst 
einer echten Sozialethik zu stellen.

Reuss, W. -  Jantz, Kurt: Sovfalstaatsprinsfp und soziale Sicherheit.
Die beiden in diesem Heft vereinigten Beiträge betreffen zwar deutsche Ver
hältnisse, gehen aber doch in ihrer Fragestellung weit über Deutschland

19*
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hinaus. Der Beitrag von W . Reuss über die Bedeutung des Sozialstaatsprinzips 
gibt einen Überblick über die verschiedenen Begriffsbestimmungen sowie die 
Konsequenzen dieses Prinzips in Gesetzgebung und Rechtsanwendung. Der 
zugrunde gelegte Begriff des Sozialstaatsprinzips ist allerdings sehr umfassend, 
so daß z. B. die im Verfahrensrecht vorgeschriebene Anhörenspflicht unter die 
Wirkungen des Sozialstaatsprinzips, nicht also, wie man meinen möchte, des 
Rechtsstaatsprinzips fällt. Allerdings will der Verf. ausdrücklich die rechtlich 
gleiche Behandlung wie auch die individuelle Freiheit im Sozialstaatsprinzip 
begreifen. Das Sozialstaatsprinzip soll seiner Ansicht nach: 1. der individuel
len Freiheit unter Wahrung der Freiheit aller anderen, 2. der Gleichheit, d. h. 
der rechtlich gleichen Behandlung gleicher Lebenslagen unter Berücksichti
gung sozial adäquater Differenzierungen, 3. der Gerechtigkeit, in „ethisch
moralischer“ , nicht bloß formaler Hinsicht, 4. dem Schutz der Schwachen, 
5. als Schranke gegenüber einem rücksichtslosen Individualismus im Staate 
dienen. -  Der zweite Artikel: „Probleme der sozialen Sicherheit in klassischer 
und moderner Sicht“, behandelt die deutsche Rentenversicherung und Kranken
versicherung, auf bauend auf folgenden drei Fragen: 1. Welche Personen 
sollen gesichert werden? 2. Welche Leistungen sollen gewährt werden?
3. Welche eigenen Leistungen soll der Versicherte erbringen?

Ridder, Helmut: Z u r  verfassungsrechtlichen Stellung der G ewerkschaften im 
S o z ia l S taa t nach dem G rundgesetz f ü r  die B undesrepublik D eutschland.

Durch das am 31. Oktober 1958 gefällte Urteil hat der Erste Senat des Bundes
arbeitsgerichts die Revision der Industrie-Gewerkschaft Metall (IGM) gegen 
das Urteil des Landesarbeitsgerichts Hamburg vom 16. Oktober 1957 zurück
gewiesen, in dem die IGM für verpflichtet erklärt worden war, den von dem 
schleswig-holsteinischen Metallarbeiterstreik 1956/57 betroffenen Arbeitgebern 
den durch den Streik entstandenen Schaden zu ersetzen. Der Verf. will in der 
vorliegenden Untersuchung keine umfassende und geschlossene Urteilskritik, 
sondern lediglich die Prüfung der Verfassungsmäßigkeit der Entscheidung 
darstellen, gegen die die IGM unter dem 28. November 1958 Verfassungs
beschwerde zum Bundesverfassungsgericht erhoben hat. Er ist so gezwungen, 
die Begriffe: Rechtsstaat, Demokratie, freiheitliche Demokratie, Sozialer 
Rechtsstaat, darzulegen, wobei er in glücklicher Weise über die Erklärung des 
Grundgesetzes hinaus in die philosophischen Tiefen des Problems hinablotet. 
Er hat richtig gesehen, daß es hier im Grunde um das Verhältnis von Staat 
und Gesellschaft in der freiheitlichen Demokratie geht. Es gilt für ihn als 
durch die Geschichte erwiesen, daß eine freiheitliche Demokratie ohne gesell
schaftlichen Rückhalt in ihrerseits demokratischen gesellschaftlichen Struk
turen zum Scheitern verurteilt ist.

13.6 Bevölkerungspolitik

Bates, Marston: D ie  überfüllte E rd e . Weltproblem Nummer Eins. Aus 
dem Amerikanischen von H. F. Bayer und F. Meisnitzer in der Bearbei
tung von Wolf Schneider.
Das Buch ist eine Übersetzung des amerikanischen Originals (The Prevalence 
of People, New York). In der Reklame wird die Schrift als „streng wissen-
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schaftlich und breit fundiert“ bezeichnet. Zu diesen „wissenschaftlichen“ 
Grundlagen gehört z. B. die Kinsey-Statistik. Die ethische und bevölkerungs
politische Haltung des Verf. spricht sich im Wunsche aus, daß die Wissenschaft 
bessere Mittel zur Empfängnisverhütung beibringen möge.

Mertens, C., SJ : Problèmes de population et morale : faisons le point. NRT

Eine gut dokumentierte Übersicht über den sittlichen Aspekt der Geburten
beschränkung im Zusammenhang mit dem Problem des Bevölkerungs
zuwachses.

13.7 Staatshaushalt -  Steuern

Harding, Fred O .: Politisches Modell %ur Wirtschaftstheorie.

Der Autor geht von der oft verkannten Tatsache aus, daß die finanzwirtschaft
liche Tätigkeit des Staates nicht nur ein wirtschaftliches, sondern sehr oft ein 
höchst politisches Thema ist. Darum versucht er, die Determinanten der 
finanzwirtschaftlichen Tätigkeiten des Staates sowohl auf dem wirtschaft
lichen als auch auf dem politischen Felde zu bestimmen. Im ersten Kapitel 
wird an Hand der wichtigeren finanzwissenschaftlichen Veröffentlichungen 
(wobei allerdings die angeführte italienische Literatur nur aus zweiter Quelle 
stammt) die Fragestellung aufgedeckt. Im zweiten Kapitel werden die Grund
züge der politischen Soziologie im Hinblick auf das Thema entworfen. Der 
Verf. folgt hier Schumpeters Auffassung von der Demokratie als einem Kon
kurrenzkampf um die Macht. Im dritten Teil wird dann das kombinierte 
wirtschaftspolitische Modell ausgearbeitet.
Der Autor will das Gleichgewicht zwischen wirtschaftlich Wünschenswertem 
und politisch Erreichbarem herstellen. Es geht also um eine äußerst praktische 
Frage, zu der dann aber kaum mehr als ein leeres theoretisches Gerüst gebaut 
wird. Es wird niemand leugnen, daß im wirtschaftlichen Bereich nichts so 
sehr in den politischen Kampf hineingezogen wird wie die Steuern. Steuer
reformen werden darum klugerweise am Anfang einer Legislaturperiode vor
genommen, wenn man nicht einen Großteil der Wählerschaft verärgern und 
in der kommenden Wahl verlieren will. Diesen Dingen einmal vom Gesichts
punkt des reinen Kräftespiels aus modellartig nachgegangen zu sein ist das 
Verdienst des Verf. Anderseits hätte er jedoch eine umfangreichere Kenntnis 
der politischen Literatur besitzen müssen, um sich nicht nur an Positivisten 
wie Schumpeter oder Duverger zu orientieren. Die Theorie der Vertretung 
scheint dem Verf. nur aus Schumpeters Kritik bekannt zu sein; darum die 
oberflächliche Darstellung, die einen Staatsrechtler oder Staatsphilosophen 
befremden muß. Unter Ethik versteht er offenbar einfach absolute Forderun
gen, die irgendwoher kommen. Hingegen hat gerade die angelsächsische 
Literatur mit aller Deutlichkeit, manchmal sogar mit Überspitzung, hervor
gehoben, daß das Ethische zur Motivlehre menschlichen Handelns gehört. 
Man kann um eines Modells willen rein theoretisch den Machtkampf in der 
Betrachtung isolieren, man ist aber dann viel weiter von der Wirklichkeit ent
fernt, als der Verf. annimmt. In der typisierenden Abstraktion mag man das 
demokratische Kräftespiel formalisieren. Es fragt sich nur, welchen Wert 
dieses Bemühen für die Praxis hat. Der Verf. hätte herausmerken müssen,
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daß der homo politicus democraticus bedeutend weiter von der Realität ab
führt als der homo oeconomicus. Zur Probe könnte man die aus Schumpeter 
entlehnte Lehre von der Umkehrung des Zweck-Mittel-Verhältnisses ernsten 
Politikern unserer Tage zusenden: „Die neue Theorie der Demokratie sieht 
die Erreichung des Allgemeinwohls in der Umkehrung des Zweck-Mittel- 
Verhältnisses. In der arbeitsteiligen politischen Ordnung werden die politi
schen Entscheidungen berufsmäßig produziert. Für den einzelnen Politiker 
ist dabei sein persönliches Streben nach Macht primär, die Produktion der 
politischen Handlungen ist eine Nebenerscheinung dieses seines Machtstrebens. 
Daß diese Nebenerscheinungen wirklich zum sozialen Ziel des Allgemeinwohls 
führen, wird durch die ,List der Demokratie“ erreicht“ (57).

14.1 Völkergemeinschaft -  Allgemeines

Cronin, John F., SS: Nos Obligations Internationales. JM
Der Artikel gibt zunächst eine kurze Analyse der Beziehungen zwischen 
Gerechtigkeit und Liebe auf Weltebene. Während man die Liebe stets als 
universal angesehen habe, habe man erst sehr spät begriffen, daß es auch eine 
internationale soziale Gerechtigkeit gebe. Anschließend werden eine Reihe 
von Texten aus den Verlautbarungen Pius’ X I I .  zitiert. Sodann präzisiert der 
Verf. die spezifische Funktion der sozialen Gerechtigkeit im Hinblick auf die 
internationale Ordnung. Er stellt hierbei fest, daß man heute bereits von einer 
wirklichen Gemeinschaft innerhalb der Nationen sprechen könne. Dabei über
sieht er nicht die vielfältigen Schwierigkeiten, welche die heutige internationale 
Politik bereitet (vgl. die vier Punkte auf S. 328). Die Hauptaufmerksamkeit 
widmet aber der Artikel schließlich den positiven Maßnahmen, die man bereits 
im Sinne der Völkerverbrüderung unternommen hat. Es wird betont, daß 
alle wirtschaftliche Hilfe nicht nur auf die wirtschafdiche Entwicklung aus
gerichtet sein darf, sondern stets die echten Interessen des Individuums, der 
Familie und der Gesellschaft zu berücksichtigen habe.

14.2 Internationale Bevölkerungsfragen

Fagley, Richard M.: The Population Explosion and Christian Responsibility.
In dem ersten Drittel des Buches gibt Fagley, Mitglied des Ökumenischen 
Rates, eine ausgezeichnete demographische Skizze: Anwachsen der Bevöl
kerung, seine Ursachen und Folgen, Völkerwanderung, Ernährung. Im fol
genden (82ff.) wird dann die sittliche Problematik besprochen: die Empfängnis
verhütung, für die sich der Verf. in geradezu schamloser Weise ins Zeug legt, 
um den unterentwickelten Völkern zu „helfen“ . Er gibt hierbei einen Über
blick über die Stellungnahme verschiedener Religionen. Anschließend wird, 
weit ausholend, das Problem „Familie und Elternschaft“ geschichtlich über
flogen: Altes und Neues Testament, Kirchenväter, Ostkirche, Römisch- 
katholische Kirche, Protestantismus, Ökumenische Bewegung.

Van Mechelen, Frans: Demographie. JM
Der Artikel bietet eine ausgezeichnete Übersicht über die neueren Veröffent
lichungen zum Bevölkerungsproblem.
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14.3 Unterentwickelte Länder

Behrendt, Richard F .: Die wirtschaftliche und soziale Revolution in den 
unterentwickelten Rändern.
Eine klare, übersichtliche, verständlich geschriebene Zusammenstellung aller 
Probleme, welche um die Frage der Hilfe an unterentwickelte Länder kreisen. 
Der Yerf. unterläßt es auch nicht, auf die Fehler des Westens bei der Hilfe
leistung an unterentwickelte Länder hinzuweisen.

Cronin, John F., SS: International Economic Common Good. SO

Unter Bezugnahme auf päpstliche Verlautbarungen behandelt Cr. die Ziel
setzungen der an unterentwickelte Länder zu leistenden Hilfe. Er betont, daß 
man das Gemeinwohl nicht mit der wirtschaftlichen Wohlfahrt verwechseln 
dürfe. Das Gemeinwohl sei vielmehr die Gesamtheit der Lebensbedingungen, 
welche die totalmenschliche Wohlfahrt der einzelnen und der Familien fördere.

Galbraith, John Kenneth: Eine neue Konzeption der Entwicklungshilfe. 
HJWG
Im Hinblick auf die verschiedenen Fehlschläge in der Entwicklungshilfe sieht 
der Verf. etwa folgenden Plan vor: es werden erreichbare, eindeutig bestimmte 
Ziele für jedes Land, das eine Entwicklung will, festgelegt, und zwar in der 
Weise, daß der Fortschritt hinsichtlich der Verwirklichung dieser Zielsetzun
gen meßbar wird. Es soll versucht werden, in jedem Land die Hindernisse 
für den Fortschritt zu beseitigen. Im Dienst des „Nationalen Entwicklungs
institutes“ (Washington) soll ein jeweils ad hoc zusammengerufenes Gremium 
stehen, das aus der gleichen Anzahl von Vertretern des Institutes und des 
Empfangslandes bestände. Die Annahme des erarbeiteten Entwicklungsplanes 
sei freiwillig, eine Ablehnung durch das Entwicklungsland würde nicht Aus
schluß aus dem Hilfsprogramm bedeuten. Wenn aber der Plan akzeptiert 
würde, dann wären die USA verpflichtet, dazu zu stehen. Die Ziele der Ent
wicklungshilfe sollten sowohl wirtschaftlicher wie auch kultureller Natur sein: 
bestimmtes Wachstum des Volkseinkommens, Verbesserung hinsichtlich sei
ner Verteilung, Hebung des allgemeinen Bildungsniveaus, Fortschritt in den 
anderen Bereichen des Bildungslebens.

Gideonse, Harry D .: Bildung als Element der Wirtschaft. OW

Während die westliche Welt die Wirtschaft als ein eigenständiges Gebilde 
zu betrachten gewohnt ist, stellt sich von den unterentwickelten Ländern her 
erneut das Problem, wie die Wirtschaft in das Gesamtgefüge der Kultur ein
zubauen sei. Aus seinen Erlebnissen in Indien bietet der Verf. hierfür eindrucks
volle Beispiele. So sagt er u. a .: „Wenn wir die Freiheit wirtschaftlich in Ver
bindung setzen mit Lebensstandard, wenn wir im Zeichen der Freiheit von 
Not und Elend über wirtschaftliche Entwicklungsprojekte sprechen, dann 
erwidert der Inder, das sei eben das Entgegengesetzte von Freiheit, denn was 
die westliche Welt anstrebe, sei, die Inder zu Sklaven ihrer Wünsche zu 
machen“ (238).
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Lebret, Louis Joseph, OP: Le Drame du Siècle.

Das Problem der unterentwickelten Länder ist ein geradezu naturnotwendiges 
Objekt der Bewegung „Économie et Humanisme“, da diese sich von Anfang 
an mit der Frage der Verteilung beschäftigt hat. Der Verf. gibt in dieser 
populär gehaltenen Schrift einen Überblick über das Ausmaß der Ungerech
tigkeiten in der Verteilung im Hinblick auf die reichen und die armen Länder. 
Dann schildert er die Hindernisse, die einem Fortschritt der unterentwickelten 
Länder entgegenstehen, und stellt sich die Frage, welche wirtschaftsethische 
Haltung man im Hinblick auf die zu leistende Hilfe einnehmen soll. Er kriti
siert den wirtschaftlichen Imperialismus des Kapitalismus, die Unreife Ameri
kas, die illusorische Lösung des Marxismus und zeichnet kurz die Grundzüge 
der christlichen Auffassung von der Verteilung der Güter entsprechend der 
Auffassung, wie sie „Économie et Humanisme“ stets vertreten hat und noch 
vertritt.

15.2 Massen -  Klassen -  Stände

Andrieux, Andrée -  Lignon, Jean: L ’Ouvrier d’aujourd’hui.

Eine soziologische Studie über die geistige Einstellung des heutigen Industrie
arbeiters. Es geht den Autoren, von denen der eine ( Lignon)  während mehr 
als sieben Jahren in der Metallindustrie gearbeitet hat, um die Frage, ob der 
heutige Arbeiter sozial in die Gesellschaft integriert sei. Es wird festgestellt, 
daß es sich nicht um eine Integration handle, sondern vielmehr um eine innere 
Umwandlung des Arbeiters, die aber nicht so weit gediehen sei, daß man die 
Arbeiterfrage als der Vergangenheit angehörig betrachten könnte.

15.9 Interessenverbände und Staat

Finer, Samuel Edward: Die anonyme Macht. Deutsche Übersetzung von 
Eugen Engling.
Die Interessenverbände, oder wie F . diese sehr komplexe Gesamterscheinung 
bezeichnet, die „Lobby“ , sind ein Merkmal der modernen Zeit, jedenfalls in 
ihrer spezifischen Eigenart und in der spezifischen, hier gemeinten Begriffs
bestimmung. Die Wandlungen der gesellschaftlichen Struktur und die Ver
änderungen im Wirtschaftssystem, Rationalisierung, Spezialisierung, Differen
zierung auf allen Gebieten, Institutionen und Funktionen, die Vervollkomm
nung und die Ausbreitung des Nachrichten- und Verkehrswesens sowie die 
Steigerung des Umfanges der öffentlichen Verantwortung haben überall im 
Bereiche der arbeitsteiligen Industriegesellschaft mit Notwendigkeit die Ent
stehung einer Vielzahl von Verbänden der verschiedensten Art hervorgerufen, 
deren selbstgestellte Aufgabe es war und ist, verschiedenartige Gruppen
interessen zu vertreten und zu versuchen, diese Interessen in Legislative und 
Exekutive durchzusetzen. Der englische Fall, der hier geschildert wird, ist 
nur ein Musterbeispiel für eine internationale Erscheinung. Der Verf. möchte 
einmal hinter die Kulissen dieser im geheimen arbeitenden politischen Fak
toren leuchten. „Anstatt daß man uns die wirklich maßgebenden Reden vor-
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setzt, bekämpfen sich im Parlament nur noch Blöcke, die vorher schon ins
geheim ihre Meinungen gebildet haben. Durch dieses Geheimhalten, dieses 
Zwielicht in den parlamentarischen Debatten verschwindet der Lobbyismus 
im Dunkeln. Damit verliert er für die breite Öffentlichkeit sein Gesicht, seine 
Stimme; man kann ihn nicht mehr erkennen, kurz, er wird anonym“ (152).

Potter, Allen: Organî ed Groups in British National Politics.

Die „pressure groups“ spielen in der englischen Politik eine nicht zu unter
schätzende Rolle. Der Verf. untersucht darum unter Benützung dokumen
tarischen Materials die politische Haltung verschiedener Verbände, deren 
Einflußnahme auf die praktische Politik und Administration, ihre Propaganda 
in Presse, Radio, Schulen usw. Wenngleich ganz auf die englische Politik zu
geschnitten, interessiert das Buch trotzdem auch allgemein, da hier interessante 
Beispiele der Machtentfaltung von Verbänden geboten werden.

16.1 Soziale Sicherheit im allgemeinen 

Laum, Bernhard: Schenkende Wirtschaft.
Die individualkapitalistische Wirtschaftsmoral, die Geben nur im Sinn von 
Gegenleistung zu verstehen imstande ist, die also alles, was schenkende Hilfe 
ist, in den sozialen Raum verweisen muß, hat sich, wie man weiß, auch auf 
dem sozialen Sektor schon so weit festgesetzt, daß auch dort immer zuerst 
darauf geachtet wird, ob der einzelne sich selbst zu helfen imstande sei und 
auch wolle. Dadurch wird ein Gerechtigkeitsprinzip in die Hilfeleistung ein
geführt, das die Organisation des Schenkens der kapitalistischen Wirtschafts
ethik angleicht. Man ist neuerdings, worauf der Verf. am Schluß seines Werkes 
hinweist, in der Entwicklungshilfe so weit gegangen, daß man die Hilfe, die 
man den entwicklungsbedürftigen Ländern „schenkt“ , nur noch im Sinne von 
Investitionen anbietet, die mit der Zeit eine ebenso große Wirtschaftlichkeit 
erreichen sollen wie die Kapitalien des helfenden Landes. Man will also den 
Hilfsbedürftigen zum Empfänger von Krediten im Sinne des Individual
kapitalismus erziehen. Das Problem des Schenkens berührt also nicht etwa 
nur die gegenseitigen Beziehungen von Mensch zu Mensch, sondern rührt 
selbst an die Fundamente unseres Ordnungsdenkens in Wirtschaft und Gesell
schaft. Das hat der Verf., der hier mit historisch-kultursoziologischer Methode 
diesem Problem nachgeht, mit instinktiver Sicherheit gespürt, da er am Schluß 
selbst die Frage stellt, ob der Austausch, der auf der individualistischen Lei
stung und Gegenleistung aufbaut, also der nach unseren westlichen Begriffen 
„wirtschaftliche“ Austausch, überhaupt geeignet sei, den Güterverkehr ent
scheidend zu bestimmen. Allerdings betont er ausdrücklich (461), daß er 
keine Normen aufstellen wolle, gehe es ihm doch letztlich allein darum, Ver
haltensforschung im Sinne einer verstehenden Wissenschaft zu betreiben. Aus 
diesem Grunde untersucht er die Aktion des Schenkens durch alle Sektoren 
des Lebens hindurch, wobei er jeweils die geschichtliche Entwicklung und 
damit den Wandel der Sichten und Beurteilungen aufweist. Wer sich die grund
sätzliche Frage stellt, ob wirklich nur das individualistische Suchen nach Mehr
ertrag und Gewinn das ursprüngliche Streben des Menschen sei, der möge den 
anregenden Abschnitt XVI lesen: „Gibt es Steuern, die Geschenke sind?“
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(242-259). Dem Philosophen, der die Motive des Handelns nicht nur geschicht
lich und soziologisch, sondern von der unabänderlichen natürlichen Strebung 
her zu verstehen sucht, der also eine Verstehenswissenschaft im Sinne des 
Aristoteles anstrebt, bietet dieses spannend geschriebene und wissenschaftlich 
gründliche Buch reichste Erkenntnisse. Wer bis in die letzten Fundamente 
menschlichen Strebens vordringt, entdeckt stets naturgemäße Werturteile, die 
dann in der Folge nichts anderes sein können als Normen zukünftigen Handelns. 
Das ist die Methode der ontologisch orientierten Ethik, wie man sie bei 
Aristoteles und Thomas von A q u in  findet. Es ist interessant, festzustellen, daß 
unser Autor, der selbst nur ein Verstehen der soziologischen Tatsachen an
strebt, doch immer wieder in die Tiefen des „Naturinstinktes“ menschlichen 
Wertens vordringt. Ein Beweis dafür, daß die Kultursoziologie unbewußt 
zur philosophischen Erörterung wird, d. h. zur Erklärung von Tatsachen, 
hier von Handlungen, aus den letzten Gründen und Motiven heraus, die nur 
aus der Natur als solcher entstehen können. Daraus ergibt sich auch fast 
selbstverständlich, daß der Verf. das Buch mit einer wertkritischen Beurteilung 
der Entwicklungshilfe beendet, sosehr er dabei erklärt, sich mit dieser Frage 
nur am Rande befassen zu wollen. Die Tatsache, daß 1944 78 Millionen Sack 
Kaffee ä 66 kg um der Preisstabilisierung willen der Vernichtung preisgegeben 
wurden, kann man wohl als reines Faktum aus dem Motiv kapitalistischer 
Wirtschaftsweise erklären. Der Berichterstatter wird aber doch unruhig dabei 
und möchte wissen, inwieweit eine solche Handlungsweise allgemeiner Natur 
ist. Er wird also von selbst auf eine historisch-wirtschaftspsychologische Studie 
verwiesen. Auch dann bleibt er immer noch im Raume des Verstehens von 
Fakten. Aber wenn er wirklich Wissenschaftler ist, d. h. die Dinge bis auf den 
letzten Grund verfolgt, dann wird er doch versucht sein müssen, die Frage 
abzuklären, inwieweit ein bestimmtes wirtschaftliches Motiv dem Menschen 
naturgemäß ist. So weit will nun unser Autor allerdings nicht Vordringen, er 
gibt aber dem Leser Material genug, bis in die letzte philosophische Expli
kation der Erfahrung hinabzusteigen. Man sollte dieses Buch, das man mit 
höchstem Genuß liest, eigentlich betiteln: Die Suche nach dem naturgemäßen, 
spontanen Werturteil im Umgang mit den Gütern der Welt.

O’Reilly, Charles T .: Social Role and the Definition of Social Work. ACSR
Der Verf. schildert die Entwicklung, welche der Begriff der Sozialarbeit durch
gemacht hat, von der ausschließlich persönlich-seelischen Sicht und Orien
tierung auf die Individualität des Hilfsbedürftigen bis zur rein soziologischen 
Ausrichtung im Sinne der bloßen Integrierung ins soziale Ganze.

Robb, J. H .: The Role of Voluntary Welfare Organî ations. PolS
Der Artikel behandelt die Vorteile der freien, nichtstaatlichen Organisation 
der Sozialen Sicherheit. Obwohl auf Neuseeland zugeschnitten, dürfte der 
Artikel von allgemeiner Bedeutung sein.

16.2 Freie Hilfe

Klein, Franz: Das Recht des sotfial-caritativen Arbeitsbereiches.
Der Verf. will hauptsächlich das Körperschaftsrecht des weltlichen (deutschen) 
und kirchlichen Gesetzbuches darstellen, um den in der sozial-caritativen Ar-
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beit verantwortlichen Personen eine sachgerechte Aufklärung zu bieten. Von 
grundsätzlicher Bedeutung ist der erste Teil (A), wo der Autor die Stellung 
der kirchlichen Sozialarbeit innerhalb des Staates beschreibt. Man wird hier 
besonders den Abschnitt über die Eigenständigkeit und Unabhängigkeit der 
caritativen Arbeit (40 ff.) lesen. Die auf die deutschen Verhältnisse zugeschnit
tenen Darlegungen des Sammlungsrechts der Kirche (49 ff.) hat übernationale 
Bedeutung, da hier einer der neuralgischen Punkte angerührt wird, wo staat
liche und kirchliche Sozialarbeit sich empfindlich treffen.

16.3.1 Öffentlich-rechtliche Hilfeleistung 

Netter, F. : La Sécurité sociale et ses principes.

Die kurzgefaßte, allgemeinverständlich geschriebene Einführung in das Pro
blem der Sozialversicherung behandelt die Prinzipien der Sozialversicherung 
(5-61), deren einzelne Arten (Krankheit, Alter usw.), ihre technischen Pro
bleme (z. B. finanzielle Verwaltung, demographische Probleme), die im Zu
sammenhang damit stehenden wirtschafts- und finanzpolitischen Fragen, die 
Institutionen, schließlich die internationale Verknüpfung. Einleitend betont 
der Verf., daß der Begriff der Sozialversicherung sich aus den Begriffen der 
Selbstvorsorge, Selbstverantwortung, Versicherung und Unterstützung heraus
gebildet hat. Die Sozialversicherung sei das Gegenstück einer Vollbeschäfti
gungspolitik. Es könne nicht ihre Zielsetzung sein, die freie Initiative und 
Sorge des einzelnen Bürgers zu ersetzen.

16.3.3.1 Sozialpolitik -  Allgemeines 

Heyde, Peter: Internationale Sozialpolitik.

Absicht dieses Buches ist, einen Überblick über die bisher realisierte inter
nationale Sozialpolitik Zu bieten. Die Schrift ist gerade deswegen zur raschen 
Informierung äußerst praktisch. Nach einer Einleitung über die Begriffs
bestimmung der internationalen Sozialpolitik behandelt der Verf. im einzelnen 
die (staatlichen und nichtstaatlichen) Organisationen, die sich auf internatio
naler Ebene mit der Sozialpolitik befassen. Durch die übersichtliche und klar 
formulierte Darstellung der Tatsachen vernimmt man zugleich auch die 
Konzeption des Verf. Er sieht im Subsidiaritätsprinzip das Aufbauprinzip 
aller Sozialpolitik, wobei er nicht nur das Recht der kleineren Gruppe, etwa 
des Betriebes gegenüber den Verbänden oder der Verbände gegenüber staat
lichen Eingriffen, unterstreicht, sondern zugleich auch auf die Pflicht der 
einzelnen kleineren Gruppen hinweist, sich höheren Sinnzielen unterzuordnen. 
Diesen Gesichtspunkt hebt er besonders im 9. Abschnitt hervor, wo er erklärt, 
daß vom einzelnen Staat auch Opfer an Souveränität verlangt werden müssen. 
Denn „ohne eine gewisse Beschränkung der Souveränität wird auf die Dauer 
keine fortschrittliche internationale Sozialpolitik möglich sein“ (160).
Im Zusammenhang mit dem Buch von P . Heyde sei auf das für die Sozial
politik grundlegende Werk von W alter Weddigen (Grundzüge der Sozialpolitik 
und Wohlfahrtspflege, Stuttgart, Fischer, 1957, XI, 241 S.) hingewiesen.
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Heyde selbst macht auf einen Gesichtspunkt aufmerksam, der in Weddigens 
Auffassung eine bedeutende Rolle spielt: Die Erhöhung der Produktivität 
durch die Sozialpolitik. Heyde meint (10), daß die Produktivität in erster Linie 
eine Folge der Konstellation der Produktionsfaktoren sei und nicht in jedem 
Falle als stichhaltiges Argument der Sozialpolitik angeführt werden könne. 
Hier liegt tatsächlich ein entscheidendes Element in der Frage nach der Sozial
politik, handle es sich nun um die Sozialpolitik im nationalen Raum oder auf 
internationaler Ebene (auf letzterer noch weit mehr). Ist Sozialpolitik wesent
lich begrenzt durch die wirtschaftliche Zielsetzung der Produktivitäts
erhöhung? Weddigen beschäftigt sich eingehend mit diesem Problem (64ff.). 
In seiner Definition der Sozialpolitik allerdings hat er davon abgesehen und 
einzig die gesellschaftliche Zielsetzung hervorgehoben: „Sozialpolitik im engeren 
Sinne sind die Maßnahmen, die zur Wahrung von Gemeinschaftszwecken 
gerichtet sind auf die Befriedung von Klassengegensätzen durch Änderung 
der diesen Gegensätzen zugrundeliegenden gesellschaftlichen, insbesondere 
wirtschaftlichen Zustände“ (2). Dementsprechend ist nach Weddigen die über
nationale Sozialpolitik (im Unterschied von der internationalen oder zwischen
staatlichen, die immer noch durch den nationalen Egoismus motiviert ist) 
„diejenige überstaatliche Sozialpolitik, die mit vor allem weltwirtschafts
politischen Mitteln einzelne Völker oder Völkergruppen durch Nothilfe und 
Entspannung internationaler Gegensätze in eine Völkergemeinschaft einzu
gliedern sucht“ . Bezüglich der grundsätzlichen Erörterungen über die inter
nationale Sozialpolitik sei bei Weddigen besonders auf S. 38 ff. verwiesen (hin
sichtlich des Produktivitätsargumentes auf internationaler Ebene vgl. S. 72ff.). 
Weddigens Darlegungen können wohl von keinem Grundsatzbeflissenen über
gangen werden.

Schreiber, Wilfrid: Gedanken zu einem christlichen Sozialplan. PrA
Obgleich auf deutsche Verhältnisse zugeschnitten, bietet der Artikel Grund
sätzliches zur Sozialpolitik überhaupt. Der Verf. hebt u. a. hervor, daß die 
erste soziale Aufgabe die Lösung des ökonomischen Problems der Familie sei. 
Der sogenannte Ausgleich der Familienlasten würde selbst von einem Groß
teil derer, die ihn wünschen und bejahen, als eine offensichtliche Geschenk
aktion, als eine Fürsorgeleistung der Gesamtheit oder mindestens der kinder
losen oder kinderarmen Erwerbstätigen an die notleidende Familie angesehen. 
Der Verf. stellt gegen diese Auffassung die Frage, ob denn der Fabrikant, der 
eine neue Maschine mit Kredit finanziere, etwa darum arm und hilfsbedürftig 
sei. Was aber der Maschine recht sei, sollte dem lebendigen Menschen doch 
mindestens auch billig sein.

Schreiber, Wilfrid: Sozialpolitik in einer freien Welt.

Diese kleine, allgemeinverständliche, aber mit gründlicher Fachkenntnis und 
viel darstellerischem Geschick verfaßte Schrift bietet mehr, als das Wort 
„Sozialpolitik“ für gewöhnlich angibt. Es handelt sich nämlich nicht nur um 
die Darstellung der Linderung jener Schäden, die aus dem Wirtschaftsprozeß 
erwachsen, sondern um eine konstruktive Sozialpolitik, die der Wirtschafts
politik vorgeordnet ist, ihr erst Sinn und Inhalt verleiht. Darum das Bemühen 
Schreibers um eine saubere Trennung zwischen konstruktiver Sozialpolitik,



16.3.3.2 Wesen und Aufgabe der Sozialpolitik 301

in der das Gesetz der Gleichheit von Leistung und Gegenleistung gilt, und 
der altruistischen Fürsorge, welche die noch bestehenden Reste von materieller 
Not lindem soll. Aus demselben Grunde stellt der Verf. an den Anfang der 
„heutigen Aufgabe der Sozialpolitik“ die Verhütung konjunktureller Arbeits
losigkeit. Aus dem reichen Themenkreis sei folgendes herausgehoben: Ein
kommens-Stetigkeit und Reservebildung, Schutz vor Krankheitsrisiken, 
Familienausgleich, Urlaub und Freizeit, Lohn, Sozialpolitik der Unternehmun
gen, Vermögensbildung, Betriebsverfassung, Markt und Verteilungsgerech
tigkeit, die Rolle des Staates und der Unternehmer.

Die Sozialpolitik und die Freiheit des Menschen.

Den Kern des Bandes bilden die drei Referate von Andreas Paulsen (Wirtschafts
wachstum und sozialer Fortschritt in einer freien Gesellschaft), Edgar Salin 
(Der Mensch in der Wirtschaft des Westens) und Th. B lank  (Die Freiheit im 
Wohlfahrtsstaat), die auf die aktuellen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 
Fragen des Westens zugeschnitten sind. Die etwas abstrakt gehaltenen Vor
träge, die im großen und ganzen um das Problem der freien Wirtschaft und der 
dieser entsprechenden Sozialpolitik kreisen, werden in der Diskussion in 
anregender Weise vertieft und an Hand von praktischen Beispielen aus der 
Wirtschafts- und Sozialpolitik mit der konkreten Wirklichkeit konfrontiert 
(besonders sei hingewiesen auf die in der Diskussion besprochene Frage der 
Koordinierung von Wirtschafts- und Sozialpolitik und die Frage der Eigen
tumsstreuung).

Zimmerer, Karl: Kompendium der Wirtschafts- und Sozialpolitik.

Das knappe, mit straffen Definitionen arbeitende Handbuch gibt einen ein
führenden Einblick in: Agrarpolitik, Außenwirtschaftspolitik, Bankpolitik, 
Finanzpolitik, Gewerbepolitik und Konjunkturpolitik, Sozialpolitik, Ver
kehrspolitik, Wohnungspolitik. Unter dem Titel „Leitbilder“ (348-365) wer
den kurz die Charakteristiken von Liberalismus, Sozialismus, Kommunismus, 
Merkantilismus und Neomerkantilismus aufgezeigt. Der kleine Exkurs „Lehre 
von der Wirtschaftsverfassung“ gibt eine Zusammenfassung der Euckenschen  
Auffassung von den beiden Wirtschaftssystemen, Zentralverwaltungswirt
schaft und Wettbewerbswirtschaft. Der Verf. vertritt selbst die wirtschafts
politische Richtung Euckens, denkt aber in sozialpolitischen Fragen z. T. mehr 
im Sinne des verrufenen „Wohlfahrtsstaates“ (vgl. z. B. Familienpolitik).

16.3.3.2 Wesen und Aufgabe der Sozialpolitik

Burghardt, Anton: Wirkungen und Grenzen der Sozialpolitik. NO
Ausgehend von der Nominaldefinition der Sozialpolitik (eine Summe öffent
lich-rechtlicher Dispositionen, darauf gerichtet, eine aus ihrer Natur heraus 
latent gestörte gesellschaftliche Ordnung vor allem durch spezifische Ein
kommenszuwendungen zu reparieren und zu stützen, um Störungen vorweg 
zu verhindern), versucht der Verf. eine Realdefinition. Hierbei betont er, daß 
die Sozialpolitik nicht allein gesellschaftsbezogene Vorsorge und Reparatur,
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wirtschaftsneutrale Disposition ohne Einflußnahme auf die Bestimmungs
gründe der Eigentums- und Einkommensordnung sei, sondern qualifizierte 
Gesellschaftspolitik wie auch Wirtschaftsordnungspolitik im Sinne W . 
Euckens, insoweit sie die von der Wirtschaft her bestimmte Einkommens
zurechnung vorweg, vom Grunde her, berichtigt. Ziel und Maß der Sozial
politik ist das Gemeinwohl. Um dieses zu bestimmen, hat sich der Yerf. mit 
der Frage nach der Konkretisierung dieses abstrakten Begriffes zu befassen. 
Hierbei betont er, daß es nicht Erstaufgabe der Sozialpolitik sei, Klassen
gegensätze abzuschwächen (O . v. Zwiedineck-Südenhorst, W . Weddigen), also 
den „vierten Stand“ durch „Wohltaten“ zu beruhigen, dies um so weniger, 
je breiter der Maßnahmenbereich der Sozialpolitik sei. Der Verf. beschäftigt 
sich sodann eingehend mit der „kritischen Schwelle“ in der Expansion der 
sozialpolitischen Ansprüche, die vor allem durch die ökonomischen Fakten 
begrenzt sind.

Oelinger, J. : Kritische Gedanken %u einem christlichen Sozialplan. Pr A
Kritische und ergänzende Äußerungen zu dem in der gleichen Zeitschrift 
erschienenen Artikel von W . Schreiber. Der Verf. kämpft gegen die neoliberale 
Grundthese, daß die beste Sozialpolitik eine gute Wirtschaftspolitik sei. Der 
Markt könne und müsse in seinen Daten gestaltet werden.

Ollmann, Franz Josef: Berufsnachwuchsercÿehung als sozialpolitische A uf
gabe.
Im ersten Teil wird die sozialpolitische Aufgabe definiert und ihr praktischer 
Aufgabenbereich umschrieben. Sozialpolitik wird verstanden als soziale Ord
nungspolitik, d. h., „die Sozialpolitik will die sozialen Spannungen beseitigen 
und verhindern und das soziale Gesamtgefüge ordnen und gestalten, damit 
das Ganze und seine Glieder sich wesensgemäß entfalten und auswirken kön
nen“ (11). Der zweite Teil bespricht den Inhalt der sozialpolitischen Aufgabe 
(vorberufliche Erziehung, Berufserziehung und Berufsausbildung, die kom
plementäre Berufserziehung), der dritte Teil die Träger der sozialpolitischen 
Aufgabe: Gemeinschaften als autonome Aufgabenträger (Familie, Betriebs
gemeinschaft, Berufsgemeinschaft, Einzelstaat, Staatengemeinschaft, Kirche), 
Institutionen als ausführende Aufgabenträger (Grund- bzw. Volksschule, 
Berufsberatungsstellen, Lehrlingsheim, Berufs- und Fachschule). In einem 
Anhang wird die Anwendung des Subsidiaritätsprinzips im Schweizerischen 
Bundesgesetz über die berufliche Ausbildung vom 26. Juni 1930 besprochen. 
Das Buch zeichnet sich nicht nur durch fachliche Kenntnis, sondern auch 
durch philosophische Tiefe aus.

16.3.3.4 Soziale Versicherungen

Bremme, Gabriele: Freiheit und soziale Sicherheit.

Das optimale Verhältnis zwischen Freiheit und Sicherheit herzustellen ist das 
Grundproblem jeder Sozialpolitik. Wenn aber auf irgendeinem Gebiete, dann 
gilt auf diesem die Mahnung, nicht voreilig Prinzipien aufzustellen, da sich
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die Wirklichkeit doch als zu mannigfaltig erweist. Aus diesem Grunde ist 
eine solche gründliche historische Untersuchung über die Prinzipien der Sozial
versicherung in England und in Frankreich von großem Nutzen für die 
praktische Sozialpolitik. Das Buch untersucht die Motive, die zu der charak
teristischen Ausformung der beiden Systeme beigetragen haben. Als Motive 
werden sämtliche geistigen, wirtschaftlichen und politischen Faktoren verstan
den, welche die Grundorientierung sozialpolitischen Flandelns bestimmten. 
B . hat es verstanden, aus dem fast unabsehbaren Stoff das Wesentliche heraus
zugreifen.

Richter, Max -  Hrsg.: Die Socfalreform. Lfg. 18-24.

Auch in diesen Lieferungen der „Sozialreform“ finden sich interessante Doku
mente von grundsätzlichem Interesse. Bzgl. Lfg. 18 sei hingewiesen auf den 
Abschnitt „Wirtschafts- und Sozialordnung“ aus dem bekanntgewordenen 
SPD-Grundsatzprogramm von 1959. Zu beachten ist in Lfg. 19: Die Thesen 
zur Familienpolitik, aufgestellt vom Arbeitsausschuß der Gesellschaft für 
Sozialen Fortschritt (Zusammenfassung, die in Bd. 12 der Schriften der Gesell
schaft 1960 bei Duncker und Humblot, Berlin, erstmals veröffentlicht wurde), 
in Lfg. 20: Stellungnahme des Christlichen Gewerkschaftsbundes Deutsch
lands zum Krankenversicherungs-Neuregelungsgesetz, in Lfg. 21: SPD-Vor- 
schlag zur Krankenversicherungsreform, in Lfg. 22 u. 23: Diskussion über 
das Gesetz zur Förderung der Vermögensbildung der Arbeiter mit den be
merkenswerten Ausführungen des Bundesministers für Wirtschaft, Prof. 
Erhard, über den Mittelstand und die diesen betreffende Steuerpolitik (1507ff.). 
Lfg. 24 bringt das Dokumentarwerk auf den Stand am Ende der 3. Legislatur
periode des Deutschen Bundestages. Unter den Parteidokumenten befindet 
sich Rückschau und Ausblick der CDU/CSU bezüglich der Politik der Eigen
tumsbildung.

16.3.3.5 Familienpolitik

Wingen, Max: Über A rt und Möglichkeit einer Familienpolitik in der Sicht 
der katholischen Sozial lehre, unter besonderer Berücksichtigung der Familien- 
lohnkon^eption. NO
Der gründliche, anregende Artikel behandelt die Familie in der katholischen 
Sozialethik, Ziele, Mittel und Prinzipien einer Familienpolitik, die Frage nach 
dem absoluten Familienlohn. Bei aller Anerkennung des Subsidiaritätsprinzips, 
welches an sich den Staat an die letzte Stelle setzt, habe dieser in jedem Fall 
in der praktischen Politik nicht als Letzter tätig zu werden.

Wuermeling, Franz-Josef: Die wirtschaftliche Sicherung der Familie in der 
modernen Gesellschaft.

Die auf deutsche Verhältnisse zugeschnittene Schrift zeigt die starke soziale 
Belastung der Familie und bespricht die notwendigen familienpolitischen 
Maßnahmen. Die Familie sei, so sagt W ., erster Erziehungsträger, habe eine 
nur durch sie erfüllbare Schutzfunktion und eine besondere ordnungspolitische



304 III. Die soziale Ordnung

Aufgabe. Letzteres erhellt daraus, daß sie als ganzheitliche Lebensgemeinschaft 
eine Rangordnung der Werte zwischen dem einzelnen und der Gesellschaft 
schafft und die Familienglieder zu eigenständigem Handeln und solidarischem 
Bewußtsein (beides unentbehrliche Ordnungsfaktoren der Gesellschaftsord
nung) erzieht.

17.1 Gesellschaftsformende Faktoren -  Sozialpädagogik

Mollenhauer, K laus: Die Ursprünge der Sofialpädagogik in der industriellen 
Gesellschaft.

In der Einleitung versucht der Verf., die Sozialpädagogik zu definieren. Der 
1. Teil behandelt die Bedingungen der Sozialpädagogik (gesellschaftlicher 
Strukturwandel und soziales Bewußtsein, Volkserziehung und Nationalidee, 
Verwahrlosung), der 2. Teil die Ansätze einer sozialpädagogischen Theorie, 
der 3. Teil die sozialpädagogischen Institutionen. Am Schluß (Problem einer 
Theorie der Sozialpädagogik) geht der Verf. wiederum auf die von ihm 
anfangs in Angriff genommene Begriffsbestimmung der Sozialpädagogik ein. 
Hierbei tritt er sehr stark für eine Entideologisierung der Sozialpädagogik ein. 
Durch eine „Orientierung pädagogischer Maßnahmen an romantischen Leit
ideen“ würde das beabsichtigte Ziel, nämlich die gesellschaftliche Einglie
derung, gerade nicht erreicht, sondern verfehlt (168, Anm. 610). „Die sozial
pädagogische Aufgabe besteht mithin in jedem Falle darin, ein akutes, mit der 
Struktur der modernen Gesellschaft wesensgemäß gegebenes und im Ver
gleich zur alten Gesellschaft neues Erziehungsbedürfnis zu befriedigen, das 
nicht ohne weiteres auf eine Minderwertigkeit, sondern auf eine Andersartig
keit dieser Gesellschaft zurückzuführen ist“ (124).



ZUSAMMENFASSUNG — RÉSUMÉ — SUMMARY — RESUMEN

Die soziale Ordnung

Die Veröffentlichungen im Sektor der sozialen Ordnung sind zum größ
ten Teil populärer Natur. Eine fast unüberschaubare Menge kleiner 
Schriften überschwemmt den Markt. Sie konnten, da sie kaum das 
Niveau eines durchschnittlichen Zeitungsartikels übersteigen, nicht in 
die Bibliographie aufgenommen werden. Immerhin fand man aber noch 
Material genug vor, das der Notierung wert war. Hervorzuheben sind 
hierbei folgende Grundgedanken:
1. Die Verteidigung des sozialen Pluralismus, d. h. des Aufbaues der 
staatlichen Gesellschaft von unten, von den kleineren Gemeinschaften 
her, ist allgemein.
2. Besondere Beachtung wird der Ehe und Familie geschenkt. Der 
durch die gesamte Literatur hindurch hörbare Refrain von der Gleich
berechtigung der Geschlechter wird etwas gedämpft durch die Sorge 
um das Gemeinschaftsband der Ehepartner. Die Familie, die durch die 
moderne Industriewelt in Gefahr geraten ist, bildet Gegenstand beson
derer Aufmerksamkeit. Allerdings ist man bis heute noch nicht zu einer 
sozialethischen Definition der Familie vorgedrungen. Man begnügt sich 
mit dem Hinweis auf den Strukturwandel. Immerhin werden die Ver
pflichtung der Gesellschaft für die Erhaltung der Familie und die damit 
notwendige Familienpolitik in bemerkenswerter Weise unterstrichen. 
Allerdings gewinnt man da und dort den Eindruck, als ob Familien
politik vordringlich Bevölkerungspolitik sei.
3. Der formale Rechtsstaat gehört der Vergangenheit an. Der Wohl
fahrtsstaat erfreut sich allgemeiner Sympathien. Freilich gehen die 
Meinungen über das Ausmaß der staatlichen Flilfeleistung weit aus
einander. Immerhin wird die Sozialpolitik überall als ein der Wirtschafts
politik vorgeordnetes Grundanliegen positiv gewertet.
4. Eine allgemeine Sorge ist die Bevölkerungspolitik, die übrigens 
immer noch mit der Befürwortung der Geburtenkontrolle verquickt ist.
5. Dem Problem der Hilfeleistung an die Entwicklungsländer wird den 
Zeitumständen entsprechend erhöhtes Interesse gezollt. Hierbei werden 
die sozialen und kulturellen Gesichtspunkte unterstrichen.

20 Utz, Grundsatzfragen II
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L’ordre social

Les publications dans le secteur de l’ordre social sont pour la plupart 
des vulgarisations. Beaucoup de petits écrits dépassant à peine le niveau 
d’un article de journal moyen, envahissent le marché; ils n’ont de ce 
fait pu être insérés dans la bibliographie. Mais il existe encore assez 
d’ouvrages qui méritent d’être notés. Leurs traits fondamentaux sont 
les suivants:
1) Le pluralisme social, c’est à dire la société politique structurée par les 
differents groupes sociaux, est universellement défendu.
2) Le mariage et la famille, comme premières communautés, occupent 
une place toute spéciale. Le souci de sauvegarder l’unité familiale a 
remarquablement modéré les revendications pour les droits égaux 
accordés à l’homme et à la femme. Une grande attention est portée à 
la famille, mise en danger par le monde industriel moderne. Mais, 
jusqu’à présent on n’a pas encore abouti à une définition éthico-sociale 
de la famille. On se contente de constater le changement structurel de 
la famille. Toutefois les devoirs de la société à sauvegarder la valeur de 
la famille, et par conséquent la nécessité d’une politique familiale sont 
fortement soulignés. D’autre part on a souvent l’impression que la 
politique familiale se contente d’une politique démographique.
3) L’État de droit, au sens formel, appartient au passé. C’est au «Welfare 
State » que vont toutes les sympathies. Évidemment les opinions sur le 
mode d’engagement de l’État dans la sécurité sociale sont très opposées. 
Toutefois on reconnaît presque partout la priorité de la politique sociale 
sur la politique économique.
4) La politique démographique, encore toujours fâcheusement liée à 
la question du contrôle des naissances, reste un souci toujours vivant.
5) Le problème de l’aide aux pays en voie de développement devient 
prédominant par suite des circonstances actuelles. Dans ce domaine, on 
souligne le point de vue social et culturel.

The Social Order

The publications on the matter of social order are for the main part 
popularisations. Small tracts of all kinds flodd the market. As they 
usually do not go beyond the level of an average newspaper article, 
they could not be quoted in the bibliography. There is, however, to be 
found in this field much that is worthy of note. The following funda
mental ideas are to be emphasized :
1. Social pluralism, that is to say, the doctrine which holds that the 
state is made up of different smaller communities, is generally defended.
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2. Marriage and the family have special attention. The often-repeated 
insistence on the equal rights of the sexes has been moderated by a 
solicitude for the unity of the marriage partners. The family, endangered, 
as it is, by the modern industrial world, is a subject of special attention. 
Up to now, however, a social-ethical definition of the family has not 
been found. Most of the authors are content with the assumption that 
the family is an ever-changing structure. The obligations of society to 
preserve the value of the family, and the accompanying family policy 
necessary for it, are stressed considerably. On the other side, however, 
we often have the impression that family policy is the same as demo
graphic policy.
3. The formally legal state belongs to the past. The welfare state is the 
generally accepted program. Opinions about the manner and amount of 
state-assistance are evidently very diverse. And still, the priority of 
social policy over economic policy is accepted.
4. The demographic policy is a general concern, but is unfortunately 
still connected with a preference to birth-control.
5. In view of and in virtue of existing conditions the problem of 
assistance given to under-developed countries is the object of universal 
interest. In that matter the social and cultural aspects are stressed.

El orden social

Las publicaciones en el ámbito del orden social son en su mayor parte 
simples vulgarizaciones. Muchos de estos trabajos que apenas sobre
pasan el nivel de un artículo de período medio, invaden el mercado; 
por esta causa no han podido ser incluidos en esta bibliografía. Pero 
existen aun un número suficiente de obras que merecen ser destacadas. 
Sus rasgos fundamentales son los siguientes:
1) El pluralismo social, es decir la sociedad política estructurada por 
los distintos grupos sociales, es universalmente defendido.
2) El matrimonio y la familia, como primeras comunidades, ocupan un 
lugar muy especial. La inquietud de proteger la unidad de la familia ha 
moderado sensiblemente las reivindicaciones para conceder la igualdad 
de derechos al hombre y a la mujer. Una gran atención se dirige a la 
familia amenazada por el mundo industrial moderno. No obstante, 
hasta ahora, no se ha logrado aun una definición ético-social de la 
familia, limitándose a constatar su cambio estructural. Sin embargo los 
deberes de la sociedad de proteger el valor de la familia y, por consi- 
guente, la necesidad de una política familiar son fuertemente acentuados.

20*
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Por otra parte a menudo se tiene la impresión de que la política familiar 
se contenta con una política demográfica.
3) El Estado de derecho, en el sentido formal, pertenece al pasado; 
todas las simpatías van dirigidas hacia el Estado social. Evidentemente 
las opiniones son muy opuestas sobre los medios concretos del Estado 
en la realización de la seguridad social, no obstante se reconoce en casi 
todas partes la prioridad de la política social sobre la política económica.
4) La política demográfica aun demasiado frecuentemente unida a la 
cuestión del control de nacimientos, es una preocupación común a todos 
los autores.
5) El problema de la ayuda a los paises en vías de desarrollo ocupa un 
lugar predominante como consecuencia de las circunstancias actuales. 
En este campo se hace resaltar el punto de vista cultural y social.



IV.

D IE  W I R T S C H A F T L I C H E  O R D N U N G  
L’ORDRE E C O N O M I Q U E  

T H E  E C O N O M I C  O R D E R  
EL O R D E N  E C O N O M I C O

1.1 Allgemeine wirtschaftswissenschaftliche Veröffentlichungen

Hansen, Alvin H .: Keynes’ ökonomische Lehren. Ein Führer durch sein 
Hauptwerk. Hrsg. v. Prof. Dr. Georg Hummel.
Keynes’ Buch „Allgemeine Theorie der Beschäftigung, des Zinses und des 
Geldes“ ist nicht nur für die rein wissenschaftlich eingestellten National
ökonomen von Bedeutung, sondern ebenfalls und vielleicht noch mehr für die 
praktischen Wirtschaftspolitiker und auch für die Grundsatzforscher. Man 
braucht zum Beweis hierfür nur die Kapitel 23 und 24 zu lesen (Bemerkungen 
über das frühe ökonomische Denken und über Sozialphilosophie). Es ist daher 
dem Verf. zu danken, daß er hier eine etwas leichter verständliche Darstellung 
bietet. Obwohl selbst Anhänger der Keynessdaen Anschauung, flicht H .  da und 
dort kritische Bemerkungen ein. Die Einführung folgt genau der „Allgemeinen 
Theorie“ mit Angabe der Kapitel, so daß man sich stets bei Keynes selbst 
orientieren kann.

Hazlitt, Henry -  ed.: The Critics of Keynesian Economics.
Der Herausgeber, der selbst eine umfangreiche Kritik über Keynes geschrieben 
hat, veröffentlicht hier neben seinem eigenen Artikel 21 kritische Beiträge 
anderer namhafter Autoren zu Keynes’ Theorie. Die einzelnen Artikel waren 
bereits in verschiedenen Zeitschriften veröffentlicht. Sie sind chronologisch 
geordnet.

Hicks, John Richard: The Social Framework.
Ein kurzgefaßtes, leichtverständliches Kompendium der Wirtschaftstheorie, 
wobei es dem Verf. besonders darauf ankommt, die Produktivität in der freien 
Wirtschaft hervorzukehren. In einem der verschiedenen Anhänge findet man 
eine wirtschaftswissenschaftliche Orientierung über das Bevölkerungsopti
mum.

Jochimsen, Reimut: Ansatzpunkte der Wohlstandsökonomik.
J . sucht nach dem erkenntnistheoretischen und methodologischen Ansatz
punkt für eine logisch exakte und fundierte Wohlstandsökonomik. Er unter
sucht hierbei, welche Voraussetzungen für eine wissenschaftliche Lehre vom 
wirtschaftlichen Wohlstand erfüllt sein müssen, ob und inwieweit die bisher 
unternommenen Versuche diesen Anforderungen genügen und wie sich eine 
weitere Entwicklung der Wohlstandsökonomik gestalten könnte. Im ersten
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Teil fragt er nach dem Wesen und dem Erkenntnisgehalt der Wirtschaftswissen
schaften und prüft den der Wohlstandsökonomik zugrunde liegenden Begriff 
des Wohlstands. Im zweiten Teil unternimmt er eine kritische Untersuchung 
zu vorliegenden Ansätzen der Wohlstandsökonomik (der physische Wohl- 
standsbegriff, der Wohlstandsbegriff der Utilitaristen und ihrer Nachfolger, 
der behavioristische Wohlstandsbegriff der Paretianischen Wohlstands
ökonomik). Im dritten Teil zeigt er dann den Neuansatz für eine normative 
Wohlstandsökonomik. Er stellt hier u. a. die Mindestwertsetzungen zusam
men und stellt sich die Frage, ob die zugrunde gelegten Wertprämissen als 
Mindestnormen aus dem „phänomenologischen Befund des Menschen“, d. h. 
aus seiner anthropologischen oder naturrechtlichen Grundstruktur, abgeleitet 
werden können oder aus einer gewollten Bewertung, einer moralischen Ent
scheidung und bekenntnismäßigen Setzung von Werten hervorgehen, welche 
als Wertvoraussetzungen nicht logisch aus dem wissenschaftlich ableitbaren 
und eindeutig bestimmten Abbild des Menschen hervorgehen, und erklärt, 
daß weder die anthropologische noch die naturrechtliche Ableitung des Men
schen für die Bestimmung der Wertprämissen im einzelnen ausreichen. Auch 
hier könne die Brücke nur durch eine interpretierende Einengung und Fest
legung der Werte geschlagen werden, die ganz der allein aus bekenntnishafter 
Wertung gewonnenen gleicht, solange sich beide auf eine gemeinsame Dis
kussionsgrundlage, etwa die im Bonner Grundgesetz festgelegten Grund
rechte des Menschen, beziehen. / .  tritt für eine Zusammenarbeit aller am 
Wohlstand interessierten Kräfte, also auch der Sozialphilosophen und Theo
logen, ein.

Mahr, Alexander: Wirtschaftliches und ethisches Verhalten. In: Natur
ordnung . . .
Der Artikel hebt hervor, daß die ökonomische Theorie die Tatsache zur Kennt
nis nehmen müsse, daß die wirtschaftlichen Dispositionen der Menschen viel
fach auch in den Dienst ethischer Zielsetzungen gestellt werden. In den 
älteren Theorien sei dieser Sachverhalt in der Regel nicht berücksichtigt wor
den, erst das Vordringen der Theorien vom subjektiven Wert habe hier Wan
del geschaffen. Bezüglich der rein wissenschaftlichen Betrachtung aber meint 
der Verf., daß die ökonomische Theorie die rein ursächlichen Zusammen
hänge der wirtschaftlichen Vorgänge und ihre wechselseitige Bedingtheit auf
zuzeigen habe und darum von einer Wertung absehen könne.

Malet, Henri : Réflexions sur la science économique et les doctrines. RPolP
Eine lesenswerte Darstellung der Unterscheidung zwischen Wirtschafts
theorie und Wirtschaftsdoktrin.

Nojiri, Taketoshi: Die Theorie der allgemeinen Wirtschaftspolitik und das 
Naturrecht. In: Naturordnung...
In dem ohne Zweifel interessanten Artikel scheint der Verf. den Nominalismus 
in der „pointierend hervorhebenden Abstraktion“ W . Euckens nicht erkannt 
zu haben. Diese nominalistische „Abstraktion“ mag ausreichen, um gewisser-



maßen hypothetisch eine Theorie der Wirtschaftspolitik aufzustellen, nicht 
aber, um die Fragen der Wirtschaftsordnung befriedigend zu lösen (vgl. das 
Buch von E .  E .  N awroth  über den Neoliberalismus).

Preiser, Erich: Nationalökonomie heute.

P . ist ein Meister der Darstellung schwierigster Zusammenhänge. Das hier 
Gebotene wurde zuerst im Rundfunk vorgetragen. P . behandelt: Gegen
stand und Methode der Nationalökonomie, Wirtschaftssubjekt und Wirt
schaftsordnung, Markt und Preis, die Macht in der Preisbildung, die Ein
kommensverteilung, das Geld, Beschäftigung, Wachstum der Volkswirtschaft, 
Chance des Kapitalismus.

Traité d’Économie politique. Tome I. Publié sous la direction de 
Louis Baudin.

Der stattliche Band, an dem 14 namhafte französische Wirtschaftswissenschaft
ler mitgearbeitet haben, ist naturgemäß überwiegend für den rein wirtschafts
wissenschaftlich Interessierten von Bedeutung. Er enthält aber eine Reihe von 
Beiträgen, die für den Grundsatzbeflissenen eine reiche Fundgrube sein 
dürften. Wir geben hier Mitarbeiter und Themen vollständig an, um eine all
seitige Information zu sichern: L .  B audin: Die Natur der Wirtschaftswissen
schaft, A .  M archai: Methoden der Wirtschaftspolitik (als Wissenschaft), 
wobei der Verf. auf Bedeutung und Grenzen der Modelle zu sprechen kommt,
G . Déhove : Die Grundbegriffe der Wirtschaftswissenschaft, H . Guitton : Der 
Preismechanismus, / .  Morini-Comhy : Das natürliche Milieu, P . Fromont : Das 
menschliche Milieu (demographische Aspekte der Wirtschaft), A u g . M urat : 
Der rechtliche Rahmen der Wirtschaft (Freiheit und Eigentum), L .  Baudin : 
Die Wirtschaftsdoktrinen (Liberalismus, Sozialismus, Anarchismus), / .  M ar- 
c^ewski : Das staatliche Rechnungswesen, A .  Barrère : Wesen und Arten der 
Produktion, ferner: Die Produktionsfaktoren (Natur, Arbeit, Kapital), 
P . Hugon : Der technische Fortschritt (Arbeitsteilung, Mechanisierung, 
Rationalisierung der Arbeit, Automation), ferner: Die Produktionsformen 
(Eigentümerunternehmer, Gesellschaft als Unternehmer, Formen der Agrar
unternehmen), / .  Lajugie : Die Konzentration, A .  Garrigou-Lagrange : Die 
berufsständische Organisation, ferner: Der Staat als Produzent, die öffent
lichen und halböffentlichen Unternehmen, A u g . M urat : Entwicklung der 
Produktionsorganisation im gegenwärtigen Frankreich, R . Goetz-Girey u.
H . Krier : Der Binnenhandel.

Wöhe, Günter: Methodologische Grundprobleme der Betriebswirtschaftslehre.

Das Buch hat einen doppelten Vorzug: es bietet einen klaren Einblick in die 
verschiedenen Auffassungen der Betriebswirtschaftslehre und ihre Methoden, 
und es regt zugleich zu ernstem Nachdenken an, inwieweit die Betriebs
wirtschaftslehre als wertfreie Wissenschaft aufgefaßt werden kann. Nach 
einem kurzen, auf gründlicher Kenntnis der einschlägigen Literatur fußenden 
Überblick über den Stand der Diskussion werden die theoretischen und die 
normativen Auffassungen der Betriebswirtschaftslehre eingehend studiert. 
Uns interessiert hier vor allem die Einstellung des Verf. zur normativen

1.1 Allgemeine wirtschaftswissenschaftliche Veröffentlichungen 311
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Betriebswirtschaftslehre. W . steht der normativ-wertenden, also von ethischen 
Werten ausgehenden und von dorther bestimmten Betriebswirtschaftslehre 
ablehnend gegenüber. Gegen W . Kalveram erklärt er, daß wirtschaftliches und 
ethisches Handeln sich in etwa widersprechen könnten. Die Betriebswirt
schaftslehre solle die rein wirtschaftliche Seite des Handelns im Betrieb stu
dieren. „Wer nur nach dem Rationalprinzip handelt, das heißt mit gegebenem 
Aufwand den größtmöglichen Ertrag erwirtschaften will, bedarf dazu einer 
Kenntnis der betrieblichen Zusammenhänge, die ihm eine beschreibende und 
erklärende Betriebswirtschaftslehre vermitteln kann. Wenn sich aber die 
normativ-wertende Betriebswirtschaftslehre zum Ziele setzt, die Wirtschafts
subjekte auf bestimmte Normen hin zu erziehen, so heißt das schließlich nichts 
anderes, als daß eben der Nur-Wirtschafter ohne diese Ausrichtung zwar 
wirtschaftlich, aber nicht oder nicht immer ethisch handelt“ (176). W . gibt 
allerdings uneingeschränkt zu, daß eine solche betriebswirtschaftliche Betrach
tung „einseitig“ ist, da sie nur eine Seite des gesamtmenschlichen Handelns 
ins Auge faßt. Wenn wir uns aber bewußt sind, daß es sich bei dieser Betrach
tung nur um eine Teilsicht handeln kann, dann müssen wir notwendigerweise 
zum Schluß kommen, daß die ethischen Normen ebenfalls einbezogen werden 
müssen. Diese sind übrigens auch für die Wirtschaftlichkeit von Bedeutung, 
wenngleich sie methodisch vom Betriebswirtschaftler von unten, d. h. vom 
Betrieb her, betrachtet werden. Wer einmal zur Einsicht gekommen ist, daß 
jedes menschliche, also auch das wirtschaftliche Handeln in naturhaftem Zu
sammenhang mit dem ethischen Verhalten des Menschen steht, wird es 
Kalveram nicht übelnehmen können, daß er gleich von vornherein mit den 
ethischen Normen rechnet. W . hat diese Zusammenhänge vielleicht deswegen 
übersehen, weil er seine Konzeption der Ethik der Wertphilosophie entnom
men hat. Versteht man aber Ethik Zugleich auch als „Glückslehre“, wie sie 
von den angelsächsischen Empiristen und übrigens (wenngleich nicht in der 
Form eines Behaviorismus) von der Scholastik aufgefaßt wird, dann kann 
man wohl nicht leugnen, daß die Ethik genausogut in die wirtschaftlich voll
kommene betriebliche Gestaltung hineinspielt wie etwa die Frage nach der 
wirtschaftlich besten Freizeitgestaltung. Wenn W . behauptet, daß vom Stand
punkt der Betriebswirtschaftslehre der Mensch nicht Zweck, sondern Mittel 
sei (259), dann dürfte diese Behauptung nur den Gesichtspunkt und die Me
thode ausdrücken, unter welchen der Betriebswirtschaftler das menschliche 
Verhalten betrachtet. Das menschliche Verhalten selbst oder, vom Betriebs
wirtschaftler her gesehen, die wirtschaftliche Haltung des im Betrieb Tätigen 
wird in dieser Wertumkehrung völlig verkannt, und zwar ebenfalls in seiner 
Wirtschaftlichkeit. Sosehr man einen eigenen Gesichtspunkt der Betriebs
wirtschaftslehre herausarbeiten kann, so wird man doch ihr Materialobjekt 
nicht so leicht von den angrenzenden Wissenschaften trennen können. Dies 
trifft nicht nur für die Ethik, sondern ebenfalls für die Arbeitspsychologie zu.

1.2 Geschichte der Wirtschaftsdoktrinen

Gide, Charles -  Rist, Charles : Histoire des doctrines économiques.

Das übersichtliche, klar geschriebene Werk bedarf keiner Empfehlung mehr. 
Es bietet dem Wirtschaftsethiker und Grundsatzbeflissenen rasche Einführung 
in das vielfältige Wirtschaftsdenken. Die Verfasser sind der Überzeugung,
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daß heute der Unterschied der verschiedenen Wirtschaftssysteme durch die 
beiden Begriffe Kriegs- oder Friedenswirtschaft bestimmt werde. Die einzel
nen Wirtschaftssysteme sind in sich geschlossen dargestellt, wobei es dem 
Leser überlassen ist, die Querverbindungen zu suchen.

Kruse, Alfred: Geschichte der volkswirtschaftlichen Theorien.
Die nicht nur darstellende, sondern auch kritisch beurteilende Geschichte der 
volkswirtschaftlichen Theorien darf wegen ihrer Klarheit als Lehrbuch ersten 
Ranges bezeichnet werden. Der Verf., ein energischer Verteidiger der freien 
Marktwirtschaft, geht mit dem Freiheitlichen Sozialismus stark ins Gericht. 
Vielleicht werden in einer kommenden Auflage auch Theorien behandelt 
werden müssen, wie sie z. B. Galbraith aufgestellt hat. Das Buch ist gut 
dokumentiert, das eingehende Sachverzeichnis macht es zu einem willkomme
nen Nachschlagewerk.

Lekachman, Robert : A  History of Economic Ideas. — Histoire des doctrines 
économiques de T antiquité à nos jours. Traduit de l’anglais par B. de Zélicourt.
Das präzis gefaßte Kompendium der Wirtschaftsdoktrinen schließt mit einer 
Analyse des Kapitalismus, wobei vor allem A .  C . Pigou, John A .  Hobson und 
/ .  A .  Schumpeter zu Worte kommen.

Spengler, Joseph J. -  Allen, William R. -  ed. : Essays in Economic 
Thought : Aristotle to Marshall.
Die Herausgeber dieser Geschichte der Wirtschaftsdoktrinen, die von der 
griechischen Antike bis zur neoklassischen Formulierung Marshalls reicht, 
haben 31 von namhaften Spezialisten verfaßte und bereits in wirtschafts
wissenschaftlichen Zeitschriften veröffentlichte Beiträge gesammelt. Die ein
zelnen Perioden werden durch kurze Erläuterungen der Herausgeber ein
geleitet. Die Beiträge sind gut dokumentiert.

1.4 Wirtschaftspsychologie

Dupriez, Léon-H. : Philosophie des conjonctures économiques.
Der Autor bietet eine phänomenologisch-psychologische Untersuchung des 
wirtschaftlichen Handelns und der daraus entstehenden Konjunkturen. Der 
Ausdruck „Philosophie“ ist darum in sehr weitem Sinne zu verstehen. In 
dieser Schrift wird das in früheren Schriften des Verf. veröffentlichte Induk
tionsmaterial vorausgesetzt.

1.7 Wirtschaftsphilosophie 

Kraus, Otto: Socjalphilosophie und Wirtschaftspolitik.
Das Buch ist eine ernstzunehmende Gewissenserforschung für jeden, der 
glaubt, die beste Wirtschaftspolitik (im Sinne der größtmöglichen Versorgung 
mit materiellen Lebensgütern) sei auch zugleich die beste Sozialpolitik. Nach-
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dem er zunächst seine eigene sozialphilosophische Sicht kurz umrissen hat, 
verfolgt der Verf. mit historisch-soziologischer Methode und zugleich mit 
einem an einer echten Gesellschafts- und Kulturkonzeption kritisch geschulten 
Urteil die europäische Geschichte. Aus der Diskussion mit den deterministi
schen Auffassungen erwächst seine Darstellung über Macht und Freiheit. 
Hier wird bereits das spekulative Fundament gelegt, auf dem das letzte Urteil 
über unsere augenblickliche Wirtschaftspolitik aufbaut. Wirtschaftliche Frei
heit kann nicht atomisiert werden, sie steht vielmehr in einem kulturellen 
sozialen Zusammenhang. Nur so wird das Problem von Macht und Freiheit 
gelöst. Diesem Gedanken geht der Verf. nach in seinen tiefsinnigen geschichts
philosophischen Überlegungen über die Entwicklung von Wirtschaft und 
Gesellschaft in Europa, angefangen von der Antike bis ins „Reich der Titanen“, 
d. h. der großindustriellen Staaten unserer Zeit. Demselben Gedanken begeg
nen wir am Schluß des Werkes wieder, wo K r. von der Notwendigkeit spricht, 
der Wirtschaft wiederum ein Kulturziel zu geben und nicht nur auf die „abso
lute Konsumfreiheit“ der Marktsubjekte zu pochen. „Zentrale Verwaltungs
planwirtschaft ist keine Erfindung der Sowjets, sondern der Generalstäbe; 
sie ist keine Sozialordnung wie der Kommunismus und demzufolge auch 
weder ideologisch verankert noch an eine bestimmte Weltanschauung ge
bunden. Sie ist ein System der Wirtschaftslenkung und als solches völlig 
unabhängig von der bestehenden Eigentumsordnung und Besitzverteilung. 
Ihr Gegenstück ist daher nicht die kapitalistische Sozialordnung mit un
begrenztem Privateigentum an den Produktionsmitteln, sondern das Lenkungs
system der freien Marktwirtschaft. Die Verbindung zwischen Privatkapita
lismus und Marktwirtschaft ist daher weder begriffsnotwendig noch existenz
bedingt, sondern nur ein zeitbedingtes Stadium der historischen Entwicklung. 
Marktwirtschaft und Planwirtschaft sind reine Zweckgebilde im Bereiche der 
technischen Zivilisation, nicht Sinngebilde der menschlichen Kultur“ (214).

1.8.1 Wirtschaftsethik -  Geschichtliches

Weber, Wilhelm: Wirtschaftsethik am Vorabend des Liberalismus.
Im ersten Teil behandelt der Autor den Geist der iberischen Spätscholastik, 
im zweiten geht er auf M olina ein: Eigentumslehre, Handel, Preistheorie, 
Lehre vom Darlehens vertrag und vom Wucher, Kapitalanlage und Gewinn, 
Bankwesen, Steuerlehre. Im besonderen sei auf die Auslegung der drei Kom
ponenten des Kapitals hingewiesen: Kapitalrente, Unternehmerlohn, Unter
nehmerprofit (vgl. bes. 173). Es scheint, daß die Bewertung der Lehre Molinas 
zutiefst von der Erklärung der Begriffe „Opus“ und „industriae“ abhängt, da 
hierauf die von W . gemachte Unterscheidung von Unternehmerlohn und 
Unternehmerprofit beruht.

1.8.2 Wirtschaftsethik -  Allgemeine Traktate 

Sellier, François : Morale et vie économique.
Der erste Teil behandelt die Arbeit (Moral, Arbeitsbedingungen und Arbeiter
bewegung), der zweite Teil Moralprobleme im sozialökonomischen Prozeß 
(die Moral und das Geld, die Gerechtigkeit und der Fiskus, Moral und 
Handelsleben, Moral und wirtschaftliches Denken).
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Solen, Giacomo: Economia e morale.
S . untersucht vom katholisch-theologischen Standpunkt aus die Beziehungen 
zwischen Moral und Wirtschaft. Im ersten Teil geht er dem Problem geschicht
lich nach, wobei er weit ausholt und die verschiedenen, christlichen und nicht
christlichen, moralischen Bewertungen von Eigentum, Geld, Überfluß usw. 
zusammenstellt. Ein eigenes Kapitel widmet er dem Personalismus von 
Mounier. Der systematische, zweite Teil behandelt die soziale Bindung des 
Eigentums, die Arbeit, die Stellungnahme der katholischen Kirche zu den 
Wirtschaftsgütern, die christliche Auffassung von Individuum und Gemein
schaft, schließlich die Mittel-Ziel-Ordnung zwischen Wirtschaft und Moral.

1.9 Wirtschaftstheologie

Samuelsson, Kurt: Religion and Economic Action. Translated from the 
Swedish by E. GeofFrey French. Edited and with an introduction by 
D. C. Coleman.
Das Buch ist erstmals auf Schwedisch 1957 erschienen. Es ist eine ernste Kritik 
an der These M a x  Webers, wonach der Calvinismus den Ansporn zum wirt
schaftlichen Aufstieg in der neueren Zeit gegeben habe. S . versucht nachzu
weisen, daß nicht der Calvinismus als religiöses Bekenntnis, sondern die 
äußeren Umstände, in welchen calvinistische Personen gelebt haben, den 
Ausschlag gegeben haben.

2. Wesen und Ziel der Wirtschaft

Munby, Denys: Die Beziehung wischen wirtschaftlichen Faktoren und 
christlicher Ethik im sozialen Elandeln. ZEE
M . geht nahezu den gesamten Bereich der wirtschaftlichen Entscheidungen 
durch und stellt fest, daß die Endentscheidung immer vom Ethiker gefällt 
wird, daß aber anderseits der Ethiker, d. h. der Christ, sich der wirtschaftlichen 
Tatsachen (Knappheit der Güter) bewußt sein müsse.

4.3 Der Produktionsfaktor Arbeit

Allen, V. L .: The Need fór a Sociology of Lahour. BJS
Der Verf. verteidigt die Soziologie der Arbeit als eine eigene Disziplin im 
Gesamtstudium der Soziologie. Diese neue Disziplin soll das Verhalten des 
einzelnen wie auch der Gruppen, das aus den besonderen Bedingungen der 
Arbeit und des Arbeitsplatzes entsteht, untersuchen.

Arendt, Hannah: Vita activa oder Vom tätigen Leben. -  Condition de 
l ’homme moderne.
Es wird in diesem Buch vom Menschen als Glied der Arbeitsgemeinschaft 
gesprochen und von den ihm im Hinblick auf die Technisierung und Auto
mation aufgegebenen ethischen Problemen. Einen bedeutenden Beitrag zur 
besseren Einschätzung der Arbeit hat nach den Ausführungen der Verfasserin 
der christliche Ewigkeitsglaube geleistet, durch den das Leben eine höhere



316 IV. Die wirtschaftliche Ordnung

Wertung erfahren habe. Anderseits habe die hohe Auffassung von der vita 
contemplativa die richtige Wertschätzung der Arbeit verhindert. Dies sei 
jedoch nicht auf die Predigt Jesu zurückzuführen, sondern auf den Einfluß der 
griechischen Philosophie auf das mittelalterliche Denken. Es ist aber zu be
denken, daß in diesem Zusammenhänge weniger die griechische Philosophie 
als das Evangelium von Maria und Martha eine bedeutende Rolle spielte. 
Dort sagt Christus von der kontemplativen Maria: „Sie hat den besseren Teil 
erwählt, er wird ihr nicht genommen werden“ (Lukas 10, 42). Im übrigen hat 
bei Thomas von A q u in  der Begriff der Kontemplation mehr christliche als 
aristotelische Elemente. Thomas hat von den sittlichen Tugenden her (und 
mit diesen steht unmittelbar das Arbeitsproblem in Zusammenhang) den 
kausalen Weg zur Kontemplation gefunden, und zwar mit seiner Lehre, die 
bei Aristoteles nirgendwo zu finden ist, daß die aktiven Tugenden Dispositio
nen für die Vertiefung der Caritas sind, aus welcher allein echte Kontempla
tion fließt.

Dion, Gérard: Le droit au travail. Reil
Der Verf. unterscheidet das Recht, zu arbeiten, und das Recht, einen Arbeits
platz zu erhalten. Er weist in diesem Zusammenhang auf einige neuere gesetz
liche Bestimmungen hin, welche das Recht auf Arbeit garantieren, und 
analysiert dann den Adressaten, an den das Recht auf Arbeit gerichtet ist. Er 
stellt fest, daß hierbei dem Staat die Verpflichtung einer auf Vollbeschäftigung 
ausgerichteten Wirtschaftspolitik obliegt.

Friedmann, Georges: Grenzen der Arbeitsteilung. Aus dem Französi
schen übertragen von Burkart Lutz.
Deutsche Übersetzung des französischen Originals: Le travail en miettes. 
Der Verf. erklärt bezüglich der rein „wissenschaftlichen Betriebsführung“ , 
welche die menschliche Arbeitskraft einzig unter dem Gesichtspunkt der Aus
nützung der maschinellen Produktivität betrachtet, daß sie 1. unmenschlich 
sei, weil sie den Menschen als bloßes Zubehör der Maschine betrachte, 2. un
wissenschaftlich, weil kurzsichtig ohne Einsicht in die psychischen und mora
lischen Bedingungen des Menschen, 3. unwirtschaftlich, weil die Rationali
sierung zu guter Letzt von den unglücklich, geistig heimatlos und unwillig 
gewordenen Menschen bedroht sei, sobald die Marktlage eine Reaktion des 
arbeitenden Menschen erlaube.

Jaccard, Pierre: Histoire sociale du travail.
Das geistreich geschriebene, allgemeinverständliche Buch schildert die ver
schiedenen Erscheinungsformen der Arbeit in der wirtschaftlichen Entwick
lung und ihre philosophisch-ethische Wertschätzung im Laufe der Geschichte, 
angefangen von der Antike bis auf unsere Tage.

Kwant, Remy C.: Philosophj of Labor.
Nach der Darstellung des materiellen (produktiven) und kulturellen Wertes 
der Arbeit geht der Verf. auf die marxistische Lehre von der Arbeit ein. Arbeit, 
so erklärt er, kann nicht einfach als eine bestimmte Tätigkeit bezeichnet wer-
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den, sie ist vielmehr eine soziale Situation, in welcher menschliche Tätigkeiten 
geformt werden. Mit dieser Sicht möchte er das Verständnis für die Organisa
tion der Arbeit wecken. Er meint nämlich, man könne der russischen Ideologie 
der Arbeit, die sich, wenngleich zum teuren Preis des Unterkonsums, als sehr 
wirkungsvoll erwiesen hat, nicht begegnen, wenn man nicht in ähnlicher 
Weise auch im Westen die Arbeit organisiere, wobei man allerdings eine 
menschlichere Philosophie zugrunde legen müßte. Die Gefahr einer wirt
schaftlichen Überschwemmung vom Osten her sei zum Teil noch .größer als 
die einer militärischen. Es gelte daher, die Notwendigkeit der Organisation 
zu erkennen und sie nicht einfach mit dem Hinweis auf den Osten abzulehnen. 
Unser Verf. hätte manche verwandte Gedanken in dem gut dokumentierten 
und geschichtlich vortrefflich ausgearbeiteten Buch von M a x  G rim m e: Berufs
wahlfreiheit und Berufsnachwuchslenkung (Heidelberg 1954) finden können.

4.4 Wirtschaftliche Funktion des Managers -  
Wirtschaftsorganisation

Bendix, Reinhard: Herrschaft und Industriearbeit.
Übersetzung des amerikanischen Originals: Work and Authority in Industry 
(New York 1956). Der Verf. geht in diesem interessanten Buch den Bezie
hungen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern nach, wie sie sich ge
schichtlich in zwei voneinander verschiedenen Wirtschaftsstrukturen ent
wickelt haben (Ost und West). Er behandelt das Thema in folgenden Einzel
untersuchungen : England und die Frühphase der Industrialisierung, Manage
ment in der hochindustrialisierten amerikanischen Gesellschaft, Der Indu
strialisierungsprozeß in Rußland, Das Management der Parteifunktionäre in 
der deutschen Ostzone. Die in der modernen Industriegesellschaft notwendige 
Zusammenarbeit, so führt der Verf. aus, verlangt von den Untergeordneten 
die Bereitwilligkeit, von ihrer Urteilskraft Gebrauch zu machen. Neben allem, 
was man durch Anordnung erreichen, durch Beaufsichtigung kontrollieren, 
durch Belohnung veranlassen und durch Strafen verhindern kann, gibt es 
einen Raum, innerhalb dessen, selbst in verhältnismäßig untergeordneten 
Stellungen, nach eigenem Ermessen gehandelt wird. Die Manager versuchen, 
diesen Umstand für ihre eigenen Zwecke dienstbar zu machen. Das sind im 
großen und ganzen die manageriellen Probleme, die man heutzutage in zwei 
diametral gegensätzlichen Weisen zu lösen versucht. Hier spricht die Ideologie 
des Managers das entscheidende Wort. In der Literatur über Fragen der 
Organisation trägt das Moment der Selbständigkeit des Arbeiters eine ganze 
Reihe von Namen: Veblen bezeichnete es als „Verweigerung der vollen 
Leistungsmöglichkeit“ , M a x  Weber spricht von einer Neigung der Bürokratie 
zur Verschleierung, H erbert Simon von einer „Abwehrzone“ . Unser Verf. 
schlägt die Bezeichnung „Unabhängigkeitsstrategie“ vor, um die negativen 
Beiklänge der andern Termini Zu vermeiden, denn das selbständige Gebaren 
der Arbeiter könne die Ziele der Organisation ebensogut fördern, wie es sie 
untergraben könne. Der Hauptunterschied zwischen totalitären und nicht
totalitären Formen der Unterordnung besteht nach den Ausführungen des 
Verf. in der Art und Weise, wie die Manager diese allgemeine Begleiterschei
nung aller Autoritätsbeziehungen handhaben. Der Autor führt in seinem lehr
reichen Werk diese Handhabung im einzelnen aus. Im Westen liege der Arbeits
organisation durchweg der Glaube zugrunde, man könne das Verhältnis
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zwischen Über- und Untergeordneten auf der Grundlage gemeinsamer Ge
spräche beeinflussen und so eine erfolgreiche Lösung der „Krise der Lebens
erwartungen“ erreichen. Von den englischen Evangelisten und der Laissez- 
faire-Theorie des 18. Jahrhunderts bis zur letzten Verfeinerung der Human- 
Relations-Methoden hätten die Manager sich an den guten Glauben der ihnen 
Untergeordneten gewandt, um sie für eine Zusammenarbeit zu gewinnen. Im 
Osten dagegen fehlt dieser Glaube an die gemeinsame Grundlage für eine 
Verständigung zwischen Uber- und Untergeordneten. Neben oder, besser 
gesagt, über dem Kontrollsystem des Unternehmers bildet sich hier noch ein 
zweites, umfangreicheres Kontrollgebilde heraus, die Parteihierarchie. Das 
Prinzip der ideal funktionierenden Bürokratie, von der M a x  Weber sprach, 
ist also hier außer Kraft gesetzt. Die ideal funktionierende Bürokratie kann nur 
dort gelten, wo ein einigermaßen stabiles Normensystem besteht, das die Herr
schaft des Rechts garantiert und eine unparteiische Behandlung aller Angelegen
heiten gewährleistet. Diese Bedingungen aber fehlen dort, wo die Aufgaben 
von einer allmächtigen und revolutionären Autorität festgelegt werden. Der 
Untergebene versucht natürlich, seine Zuflucht zu einer Taktik des Verbergens 
Zu nehmen und eine verschwiegene „Unabhängigkeitsstrategie“ auszubauen. 
Diese aber wird durch die Parteihierarchie lahmgelegt, wodurch alle Arbeiter 
und Beamten unter maximalen Druck gesetzt werden, um von ihren Fach
kenntnissen weitesten Gebrauch zu machen. Der Autor stellt fest, daß im 
Westen die Entwicklung zwar stets in Richtung auf eine größere Freiheit der 
breiten Massen verläuft, daß aber anderseits auch hier Gefahren drohen in 
der raschen Tendenz zur Konzentration und Bürokratisierung. Man könne 
diese Gefahren nur dadurch abbiegen, daß man die Ideologie des Managements 
mit dem freiheitlichen Ordnungswollen stets in neue Übereinstimmung 
bringe.

Rexhausen, Felix: Der Unternehmer und die volkswirtschaftliche Entwicklung.
Der Autor, der eine umfangreiche Literatur, besonders aus der angelsächsi
schen Welt, heranzieht, will aufweisen, inwieweit die moderne Sozialwissen
schaft die Ideen Schumpeters von der Bedeutung des Unternehmers für den 
wirtschaftlichen Wandel aufgenommen hat und welchen Grad der Gültigkeit 
sie ihnen heute noch beimißt. Er führt aus, daß die „Durchsetzung neuer 
Kombinationen“ dem Unternehmer heute nicht mehr in der Weise zuzu
rechnen ist, wie dies bei den „Großen Einzelnen“ einer früheren Zeit möglich 
war. Jedoch erlaube diese Komplizierung der Zusammenhänge nicht die 
Behauptung, daß die besondere individuelle Leistung nun überflüssig gewor
den oder gar im Verschwinden sei oder daß die Leitung einer Großunterneh
mung nicht mehr von einem besonders begabten Menschentyp abhänge.

5. Die sozialethischen Prinzipien und 
wesentlichen Zielsetzungen jeden Wirtschaftens

Le Progrès.

In dieser Sammelschrift äußern sich Philosophen und Nationalökonomen über 
den Begriff des Fortschritts. Ohne den Wert der philosophisch gehaltenen 
Beiträge, die mehr kulturphilosophischer, anthropologischer, biologischer und
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psychologischer Orientierung sind, herabsetzen zu wollen, weisen wir hier 
nur auf die wirtschaftsethisch wichtigen Artikel hin: F . Perroux, Die Idee 
des Fortschritts in der heutigen Wirtschaftswissenschaft, K . E .  Boulding, Was 
heißt wirtschaftlicher Fortschritt?, V .  M arrama, Entwicklung, Wachstum, 
Fortschritt, P . Lam bert, Der Begriff des wirtschaftlichen Fortschritts. Boulding 
kommt zum Ergebnis, daß der vorläufig einzig zur Verfügung stehende Index 
der wirtschaftlichen Entwicklung das Realeinkommen pro Kopf sei. M arrama  
stellt der Unterscheidung zwischen Entwicklung, Wachstum und Fortschritt 
eine brauchbarere Dreiteilung gegenüber: die gemäß dem Realeinkommen 
pro Kopf beurteilte Entwicklung, die gestützte Entwicklung (sustained 
growth) und die autonome Entwicklung (self-sustained growth). Lam bert 
spricht von der Unterscheidung und der gegenseitigen Beziehung zwischen 
wirtschaftlichem und sozialem Fortschritt.

6. Wirtschaftssysteme

Behlke, Reinhard : Der Neoliberalismus und die Gestaltung der Wirtschafts- 
Verfassung in der Bundesrepublik Deutschland.
Eine sorgfältig erarbeitete Darstellung (absichtlich ohne grundsätzliche Kritik) 
des Aufbaus der Wirtschaftsverfassung in der Bundesrepublik Deutschland. 
Im ersten, theoretischen Teil beschreibt der Verf. die verschiedenen Gruppen
bildungen im Neoliberalismus, wobei er besonders auf die Freiburger Schule 
eingeht. Im zweiten, wirtschaftsverfassungspolitischen Teil werden die für die 
Wirtschaft maßgebenden Elemente des Bonner Grundgesetzes, das Gesetz 
gegen Wettbewerbsbeschränkungen von 1957, das Gesetz über die Deutsche 
Bundesbank von 1957, schließlich das Gesetz über den Gemeinsamen Markt 
von 1957 dargestellt. Den Grundsatzbeflissenen wird besonders der erste Teil 
interessieren, da dort die Frage erörtert wird, ob nach Ansicht der Neoliberalen 
das Denkmodell des vollständigen Wettbewerbs bereits eine eindeutige wirt
schaftsverfassungsrechtliche Norm oder nur eine wirtschaftspolitische Leit
regel sei. Für die grundsätzliche Auseinandersetzung mit der Freiburger Schule 
wird man zum Buch von E .  E .  N awroth  greifen.

Bloch-Lainé, François: A  la recherche d’une ,,Économie concertée“.
Der Verf., ein namhafter Praktiker in der Wirtschaftspolitik, behandelt hier 
das akute Problem der Vereinigung von freier und gelenkter Wirtschaft. 
Wenngleich die Theoretiker weiterhin eine absolute Scheidung zwischen 
Marktwirtschaft und Planwirtschaft verteidigen, so sieht der Autor in der 
praktischen Wirklichkeit doch nur die Möglichkeit einer „abgestimmten 
Wirtschaft“ . Mit diesem Ausdruck will er den mit vielen Vorurteilen belasteten 
Begriff der „dirigierten Wirtschaft“ vermeiden.

Cox, Oliver C. : The Foundations of Capitalism. Foreword by Harry Eimer 
Barnes.
Das gut dokumentierte, für weitere Kreise bestimmte Buch bietet eine all
gemeinverständliche historische Darstellung des Kapitalismus, angefangen 
beim Prototyp Venedig. Dem Autor kommt es darauf an, die wirtschaftliche
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Denkweise, die sozialen und politischen Voraussetzungen, ebenso die religiöse 
oder weltanschauliche Umwelt des Kapitalismus darzustellen. Er will in zwei 
weiteren Bänden das Problem des Finanz- und des militärischen Kapitalismus 
behandeln. Der Verf. vertritt in diesem Bande die Ansicht, daß der englische 
Interventionismus schließlich doch zum echten Kapitalismus zurückkehren 
muß. In der Vorrede erklärt H arry E im er Barnes, daß der Interventionismus 
für den amerikanischen Kapitalismus eine schlimmere Bedrohung bedeute als 
der Marxismus.

Deist, Heinrich: Wirtschaft von morgen.

Das Buch, von einem Vertreter der SPD im Hinblick auf deutsche Auseinander
setzungen geschrieben und darum da und dort etwas polemisch, dürfte den
noch von keinem übersehen werden, der eine gesellschaftsstrukturierte Wirt
schaftspolitik anstrebt. D .  behandelt: Die Grundsatzfrage der freiheitlichen 
Wirtschaft (wobei besonders auf die gemeinwirtschaftliche Lösung im Berg
bau hingewiesen und im gesamtwirtschaftlichen Geschehen die öffentliche 
Kontrolle durch Organe der Demokratie unterstrichen wird), Wirtschafts
demokratie und Mitbestimmung, Mittelschichten in der Wirtschaft der Gegen
wart (wobei mit dem Problem des selbständigen Unternehmers zugleich auch 
das des allgemeinen Aufstiegs der Arbeitnehmerschaft verbunden wird), 
Kohlenwirtschaft und Energiewirtschaftspolitik, Auseinandersetzung mit dem 
Neoliberalismus.

Germain, Jacques: Le capitalisme en qnestion.

Die Schrift ist ein Pamphlet gegen den Kapitalismus des Westens und eine 
Lobeshymne auf den Kollektivismus des Ostens. Der Verf. sieht in der 
Investitionspolitik des Ostens größere Chancen, da in der geplanten Investi
tion die produktivsten Sektoren erfaßt werden könnten. Er meint, eine jähr
liche Investition, die etwa 10% des Sozialproduktes entspricht, sei in den 
UdSSR um 1,5% ertragreicher als in Amerika (221).

Halm, George N .: Economic Systems. -  Wirtschaftssysteme.

Die zweite amerikanische Auflage, die der deutschen Übersetzung zugrunde 
lag, enthält maximal noch ein Drittel von dem, was in der ersten amerikani
schen Auflage stand. In der Zwischenzeit hat sich viel geändert, und die Wirt
schaftswissenschaft hat viel gelernt. H .  schrieb bereits im Vorwort zur ersten 
Auflage (1951), daß er seine extreme Ablehnung der Wirtschaftsplanung, die 
er in seiner Schrift „Ist der Sozialismus wirtschaftlich möglich?“ (1929, im 
Jahre 1935 nochmals veröffentlicht in dem von F . A .  H ayek  herausgegebenen 
Buch „Collectivist Economic Planning“) niedergelegt hatte, bedeutend 
modifiziert. Er tritt für eine sorgsam geregelte Marktwirtschaft ein, so daß 
es sich nach seiner Ansicht nicht mehr darum handeln kann, in der Alternative 
zwischen Sozialismus und Kapitalismus zu entscheiden, sondern vielmehr 
jene Regeln und Institutionen zu finden, die der freien Marktwirtschaft an
gepaßt sind und so die Gefahren des Totalitarismus verhindern. Im ersten Teil 
umreißt das Buch in allgemeiner Betrachtung die gesellschaftliche Wirtschaft. 
Der Verf. kommt hierbei auch auf die Wertung in der vergleichenden Wirt-
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schaftsanalyse zu sprechen. Wenn der Nationalökonom verschiedene Wirt
schaftsordnungen vergleiche, so tue er das nicht, um zu zeigen, daß die Ziele 
eines Systems besser seien als die des anderen, er tue es eher, um die innere 
Logik der Systeme zu prüfen, um herauszufinden, ob die Mittel den Zielen 
entsprechen und ob die Ziele miteinander vereinbar sind. Wer z. B. als Prinzip 
aufstellt: freie Berufswahl, gleiches Lohnniveau für alle Berufe und freie 
Konsumwahl, wird sich vom Nationalökonomen sagen lassen müssen, daß 
er, wenn er freie Berufswahl und freie Konsumwahl halten will, das Prinzip 
des gleichen Lohnniveaus streichen müsse. In den folgenden Teilen werden 
behandelt: Kapitalismus, Marxismus, der liberale Sozialismus, die zentrale 
Planwirtschaft, schließlich unter dem Titel „Zwischen Freiheit und Planung“ : 
Wohlfahrtsstaat und Marktwirtschaft (Vergleich der britischen Wirtschaft 
unter der Labourregierung nach dem Zweiten Weltkrieg und der sog. Sozialen 
Marktwirtschaft der Bundesrepublik Deutschland), Wirtschaftssystem und 
wirtschaftliche Entwicklung, Wirtschaftssysteme und Außenhandel, Grenzen 
der Wirksamkeit des Staates. In der deutschen Ausgabe liest man mit Interesse 
den Anhang zum sechzehnten Kapitel: Kostenrechnung in der liberal-sozia
listischen Wirtschaft.

Hensel, K. Paul: E inführung in  die Theorie der Zentralverw altungsw irtschaft.
Die zwar wirtschaftstheoretisch orientierte, jedoch für die Grundsatzwissen
schaft wichtige Arbeit geht der Frage nach, inwiefern das Wirtschaftsprinzip 
sich einerseits in einer Wirtschaft mit vollständig dezentraler Lenkung (Wett
bewerb auf sämtlichen Märkten) und anderseits in einer Wirtschaft mit voll
ständig zentraler Lenkung (Zentralverwaltungswirtschaft) erfüllt. Das Pro
blem der Nutzenmaximierung hat hier keinen wertgefüllten Sinn, sondern 
wird ganz ökonomisch gesehen: im Sinne der Planträger, die über die wirt
schaftlichen Güter verfügen. Je nach Maßgabe, wer als Planträger auftritt, 
wird der Wirtschaftsprozeß entsprechend anders verlaufen. Die Frage, wer 
Planträger ist, hat daher nicht nur formal, sondern auch wirtschaftlich grund
sätzliche Bedeutung. Durch das völlig dezentralisierte Lenkungssystem werden, 
wie der Verf. ausführt, die Bedingungen des wirtschaftlichen Verhaltens 
geschaffen, auf Grund deren das wirtschaftliche Prinzip sowohl in der Ordnung 
der Planung des Wirtschaftsprozesses als auch in der Ordnung der Plan
verwirklichung erfüllt werden kann. Dagegen ergeben sich für das zentrale 
Lenkungssystem in der Verwirklichung des wirtschaftlichen Prinzips, sofern 
es eine Angelegenheit der ¥\as\verwirklichung ist, bedeutende Schwierigkeiten, 
während die Planung des Wirtschaftsprozesses, dank dem Vorhandensein des 
Planmechanismus, mit durchaus hinreichender Genauigkeit dem wirtschaft
lichen Prinzip Genüge zu tun imstande ist. Um auf dem Boden der Plan
verwirklichung das wirtschaftliche Prinzip zu erfüllen, müßte man die Men
schen zu reinen Kollektivwesen umwandeln, wie der Verf. dartut. Ethisch 
ausgedrückt, würde das heißen: man müßte sie idealisieren in dem Sinne, daß 
sie auf natürliche und spontane Weise nicht mehr zunächst das Eigenwohl, 
sondern das Gemeinwohl suchen. Hier setzt die Weltanschauungsfrage ein: 
läßt sich der Mensch überhaupt in dieser Weise idealisieren? Das klar geschrie
bene und übersichtliche Buch gibt Aufschluß darüber, wo die Wirtschafts
ethik einzusetzen hat und welche wirtschaftstheoretischen Überlegungen in 
die praktische Wirtschaftspolitik, die ja immer eine Verbindung von Ethik 
und wirtschaftstheoretischer Erkenntnis bedeutet, wenigstens als Arbeits
hypothese einverwoben werden müssen.

21 Utz, Grundsatzfragen II
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Kessler, Martin: The Synthetic V ision  o f Joseph Schumpeter. RPs

Eine interessante geistesgeschichtliche Untersuchung der Auffassung Schum
peters vom Kapitalismus.

Lavergne, Bernard: Individualism e contre autoritaristne.

Der Verf. sieht die Divergenz zwischen Individualismus und autoritärer Dok
trin darin begründet, daß der Individualismus von der Freiheit des Konsums 
ausgehe, während die autoritäre Doktrin die Produktion im Auge habe, die 
nur kollektiv operieren könne. Im Lichte dieses „Dualismus“ erklärt er die 
steten Konflikte zwischen der individualistischen und der autoritären Theorie 
von Grotius bis zu K a rl M a rx .

Moll, Bruno: G erechtigkeit in  der W irtsch a ft?

Die Schrift ist erstmals bereits im Jahre 1932 erschienen. Wenn der Verf. vom 
Sozialismus spricht, wird man sich dessen bewußt bleiben müssen. Er unter
scheidet drei Verteilungsnormen: 1. die kapitalistische: „jedem nach seiner 
wirtschaftlichen Machtposition“ , 2. die sozialistische: „jedem nach seiner 
Leistung“, 3. die kommunistische: „jedem nach seinen Bedürfnissen“ . Das 
heutige System könne zwar ebensowenig wie der Sozialismus das Problem der 
richtigen und der gerechten Zurechnung lösen, aber es könne wenigstens eine 
echte ökonomische Zurechnung mit Hilfe der Preise aufstellen.

Müller-Armack, Alfred: Studien %ur Sozialen M arktw irtscha ft.

Im ersten Teil gibt der Verf. einen Lagebericht über die Soziale Marktwirt
schaft, d. h. die nach dem zweiten Weltkrieg verfolgte deutsche Wirtschafts
politik. Im zweiten Teil behandelt er die noch offenstehenden Fragen, beson
ders das Bedürfnis nach einem Leitbild der Gesellschafts- und Wirtschafts
politik. Er stellt fest, daß die Sicherung der Arbeitsplätze durch die Vollbe
schäftigung und der Zuwachs der Produktion in einer kontinuierlich ansteigen
den Konjunktur nicht die erwartete soziale Befriedung gezeitigt, sondern 
geradezu neue Unruhe und Unzufriedenheit wachgerufen haben. Offenbar 
unter dem Druck dieser Tatsachen ergibt sich die Notwendigkeit, Prinzipien 
einer Gesellschaftspolitik aufzustellen. Die gesellschaftspolitischen Ziele wer
den aber auch für die Wirtschaftspolitik relevant. Der Verf. ist der Über
zeugung, daß bereits in der ersten Phase der Sozialen Marktwirtschaft ein wirk
liches Leitbild vorgeschwebt habe, daß aber gegenwärtig sich neue Aufgaben 
stellten, die einer klaren Formulierung bedürften. Die Normen werden also 
ganz im Zusammenhang mit der konkreten Wirklichkeit geformt. Von diesen 
Forderungen seien im einzelnen hervorgehoben: Förderung der Selbständig
keit in einer freien Gesellschaft, sozialorientierte Gestaltung der Fabriken und 
Werkstätten (Gesundheitsdienst, Unfallschutz usw.), Konzentration der sozial
politischen Maßnahmen auf bestimmte Schwerpunkte, um Selbstverantwor
tung und wirksamere Hilfe in ein besseres Verhältnis zu bringen, nicht zuletzt 
auch Stabilität der Währung.
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Myrdal, Gunnar: Beyond the W elfare Sta te.

Der Verf. stellt am skandinavischen Muster die Wirtschaftslenkung dar, die 
zunächst vom Staat ausgeht und dann allmählich zwecks Dezentralisation in 
die Hand von Verbänden übergehen soll. Es handelt sich also um eine von 
Berufsverbänden dirigierte Wirtschaft.

Nawroth, Egon Edgar, OP: D ie Sozia l- und W irtschaftsphilosophie des 
N eoliberalism us.

Im Folgenden seien die weitverzweigten Gedanken des Autors der Kürze 
wegen in neuer systematischer Ordnung zusammengestellt. Ein oberfläch
licher Leser könnte vielleicht den Eindruck gewinnen, als ob N .  gegen die 
Soziale Marktwirtschaft polemisierte. Nichts liegt dem Verf. ferner als das. 
Allerdings greift er an einigen Stellen die eine oder andere Seite der deutschen 
Wirtschaftspolitik an. Jedoch will er dabei nur auf Gesichtspunkte hinweisen, 
die in einer gesellschaftsstrukturierten Wirtschaftspolitik unbedingt berück
sichtigt werden müssen (vgl. z. B. die scharfe Kritik auf S. 165ff.). Mit einem 
Frontalangriff gegen die Soziale Marktwirtschaft hätte N .  seine Grundthese 
von der Privateigentumsordnung vernichtet.
Allerdings sind alle neoliberalen Autoren, denen N .  auf die Spur ging, Ver
teidiger der Sozialen Marktwirtschaft. Doch sind sie für N .  nicht deswegen 
interessant, weil sie die Soziale Marktwirtschaft vertreten, sondern wie sie 
diese begründen. Die Autoren erklären sich z. T. selbst als neoliberal. Welchen 
Namen sie sich auch immer selbst zulegen mögen, N .  untersucht ihre Philo
sophie und findet, daß sie im echten Sinne neoliberal ist, d. h. eine Neuauflage 
des alten Liberalismus. Es ist also keine Frage, daß auch einige Verteidiger 
der Sozialen Marktwirtschaft angesprochen sind, aber nicht unter dem Gesichts
punkt der Sozialen Marktwirtschaft, sondern von ihrer Philosophie und welt
anschaulichen Grundlegung her. Die rein wirtschaftstheoretischen Argu
mente, die fü r  die Soziale Marktwirtschaft sprechen, werden von N .  nicht 
angetastet. Er hat die einschlägige Literatur gründlich gelesen und studiert. 
Man könnte ihm vielleicht Vorhalten, er behandle seine Autoren mit zu großer 
Skepsis. Anderseits war es notwendig, mit scharfer Sonde an das journalisti
sche Sammelsurium von philosophischen Gedanken der neoliberalen Grund
satzbeflissenen heranzugehen. Im einzelnen könnte man da und dort philo
sophische Aussagen von Neoliberalen in zurechtstellender Weise benigne 
interpretieren. Anderseits stehen diese Sätze doch in einem Ganzen, das nicht 
scharf genug abgelehnt werden kann.
Die Soziale Marktwirtschaft hat eine echte philosophische Begründung. Aller
dings verlangt diese eine geistige Einstellung, die sich in der Behandlung von 
wirtschafts- und sozialpolitischen Einzelfragen nicht einfach mit dem Apriori 
der „Freiheit“ zufriedengeben kann. Als Zentralbegriff der neoliberalen Sozial
philosophie figuriert die individuelle Freiheit. Wie formalistisch diese auf
gefaßt wird, kommt eindeutig in der Erklärung des Subsidiaritätsprinzips zum 
Ausdruck. Das Ordnungsdenken im Sinne von absoluten Normen des gesell
schaftlichen (nicht nur individuellen) Lebens, also die klare Vorstellung einer 
sozialen Gerechtigkeit, die vor der individuellen Freiheit steht, gibt es nicht. 
Vielmehr wird die Gesellschaftsordnung einzig als Ordnung freier Menschen 
aufgefaßt, wobei die Ordnung sich erst aus der Aktualisierung der Freiheit der

21*
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Einzelnen ergibt, nicht etwa aus einem dem freien Individuum vorgeordneten 
und es einbegreifenden Gesellschaftsbild.
Wie individualistisch die Gesellschaftsauffassung des Neoliberalismus ist, 
erhärtet N .  durch seine Darlegung des Rechtsstaates in der Sicht der Neo
liberalen. N .  will keineswegs die Idee des Rechtsstaates angreifen. Er möchte 
auch an diesem Beispiel nur aufzeigen, daß diese philosophische Begründung 
nicht ausreicht und zu individualistischen Fehlschlüssen führt.
Daß es sich bei den Neoliberalen um eine atomisierte individuelle Freiheit 
handelt, beweisen sie selbst durch ihre ausdrückliche Bezugnahme auf den 
Individualismus. N .  hat die geschichtlichen Verbindungen Zum Individualis
mus deutlich aufgezeigt und bis in die Verwurzelungen im Nominalismus und 
Sensualismus verfolgt (vgl. Kap. 1 u. 2). In dieser Durchleuchtung der erkennt
nistheoretischen und sozialphilosophischen Grundlagen liegt das eigentliche 
Verdienst von N .  s Buch.
Geht man von der atomisierten individuellen Freiheit aus, dann bleibt vom 
Menschen her (der Gedanke der Produktivität bleibt auf höchster philosophi
scher Ebene zunächst aus dem Spiel) nur die individuelle Leistung als Grund
satz der wirtschaftlichen Zurechnung. Man mag daneben auf einem anderen, 
sog. sozialen Feld Korrekturen anbringen — zu einer gesellschaftsstrukturier
ten Wirtschaftspolitik reicht es vom Boden der individualisierten Freiheit aus 
nicht. Die soziale Ordnung ist und bleibt in dieser Konzeption ein Neben
bereich, so mächtig dieser sich, vielleicht auf dem Wege über den politischen 
Streik, auch aufdrängen und so einzelne wirtschaftspolitische Maßnahmen be
einflussen mag.
Aus der Zurechnung nach dem Leistungsprinzip (mit dem das Privateigentum 
wesentlich gekoppelt ist) folgt mit Notwendigkeit das Konkurrenzprinzip, 
d. h. die marktwirtschaftliche Ordnung. Und zwar bedeutet diese Notwendig
keit nicht nur eine wirtschaftliche Konsequenz im Sinne des Produktivitäts
denkens, sondern ist grundsätzlicher Natur, wenn man die Freiheit zum 
Systemwert der Gesellschaft erwählt.
N . ,  der die private Eigentumsordnung verteidigt, hat weder gegen das 
Leistungsprinzip als Verteilerschlüssel noch gegen die Marktwirtschaft etwas 
einzuwenden. Was er bekämpft, ist die Philosophie, mit der das Konkurrenz
prinzip untermauert wird, nämlich die Annahme, daß das reine Produktivitäts
denken und die Verteilung nach Leistung das A und O der Wirtschaftspolitik 
seien. Ein solches Denken würde z. B. in der Mittelstandsfrage nur bis zum 
Handwerksbetrieb führen (vgl. A .  F . U tz , Die philosophischen Grundlagen 
der Wirtschafts- und Sozialpolitik, S. 30).
Daß tatsächlich dem Produktivitätsdenken eine gebührende und sogar zentrale 
Stellung zugewiesen werden muß, da man den Kuchen zuerst backen muß, 
ehe man ihn aufteilt, leugnet N .  nicht, ebensowenig bezweifelt er die domi
nierende Bedeutung des Leistungsprinzips als Verteilergrundsatz. Es kam ihm 
einzig darauf an, zu zeigen, daß dia Verteidigung der Marktwirtschaft bei den 
Neoliberalen auf der individualistischen Sozialphilosophie beruht.
N .  hat richtig gesehen, daß hinter der neoliberalen Annahme des M arktauto
matismus (vgl. bes. Kap. 6) nicht nur die Überlegung besserer Leistung, son
dern auch und zuerst die Philosophie der atomisierten Freiheit und der atomi
sierten Zurechnung nach Leistung steht.
Die soziale Marktwirtschaft bedarf der neoliberalen Sozial- und Wirtschafts
ethik nicht. Die individuelle Freiheit und die Zurechnung nach individueller 
Leistung und somit die größtmögliche Streuung der Konkurrenz haben in
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einer gesellschaftsstrukturierten Politik ihren zentralen Platz. Jedoch stehen 
sie hier in einem größeren Rahmen, der einzelne wirtschaftspolitische Maß
nahmen mit anderen Überlegungen rechtfertigt als nur mit dem Hinweis auf 
eine (formalistisch verstandene) Freiheit.
Zu allem ist noch zu bedenken, daß die neoliberale Gesellschaftsphilosophie 
nicht nur in der Wirtschaftspolitik, sondern vor allem auch auf sozialer (incl. 
kultureller) Ebene die Normenwelt umkehrt. Die Abwendung von sozial
sittlichen Grundnormen im Rechtsdenken und in der Rechtsbildung, die aus
schließliche Orientierung an soziologischen Tatsachen ist nichts anderes als 
eine logische Folge des neoliberalen Refrains, daß es für die Gesellschaft keine 
göttlichen Gebote gebe, sondern nur für den Einzelmenschen.
Die kritischen Bemerkungen, mit denen N .  da und dort die Wirtschafts- und 
Sozialpolitik der Deutschen Bundesrepublik angreift, kann man nur aus der 
Absicht des Autors verstehen, an Hand von Beispielen auf neuralgische Punkte 
hinzuweisen, bei denen die gesellschaftsstrukturierte Sicht und die neoliberale 
Auffassung der Wirtschaftspolitik einander hart begegnen.

Nemitz, K urt: Sozialistische M arktw irtscha ft.

Der Begriff der „Sozialistischen Marktwirtschaft“ verdankt seine „Populari
tät“ A lfre d  Weber. Der Verf. behandelt in dieser gut dokumentierten und 
klar disponierten Arbeit, die im großen und ganzen eine an der Universität 
Bonn eingereichte Dissertation darstellt, die Entwicklung der wirtschafts
politischen Auseinandersetzung der Sozialdemokratie in Deutschland und die 
Ordnungsprinzipien der Sozialistischen Marktwirtschaft (Prinzip der universa
len Orientierung an sozialphilosophischen Wertvorstellungen und am volkswirt
schaftlichen Gesamtinteresse, Prinzip des sozialen Pluralismus, Prinzip der 
Minimalplanung, Prinzip des qualifizierten Eigentums, Prinzip der aus
gleichenden Verteilung). Es wird unterstrichen, daß es in einer sozialistischen 
Wirtschaft sehr wohl möglich sei, rationell zu wirtschaften. Ohne Zweifel 
wird hier eine gesellschaftsstrukturierte Wirtschaftspolitik verteidigt, so z. B., 
wenn der Autor feststellt, daß nach sozialistischer Auffassung der Wirtschafts
mensch nur im Rahmen der Ganzheit der ihn in die Gemeinschaft aller Wirt
schaftssubjekte einbettenden Bindungen und Verpflichtungen gesehen wer
de (66). Allerdings kommt es dann darauf an, zu wissen, welches Menschen
bild und welche Gesellschaftsphilosophie man zum Leitmotiv nimmt. Unser 
Verf. antwortet auf diese Frage: „Die wirtschaftspolitischen Überlegungen der 
Sozialisten orientieren sich . . .  an einem Menschenleitbild, das den allge
meinen Kultur- und Gesellschaftsvorstellungen des Sozialismus entspricht. 
Dieses Menschenbild ,ist die den Stil ihres Lebens in Freiheit selbst bestim
mende, zur Lebensfreude bereite Persönlichkeit mit sittlichen Bindungen und 
Sinn für freie Gemeinschaft“ (Gerhard Weisser)“ (67). In einem Anhang 
(173-225) werden Auszüge aus verschiedenen sozialistischen Wirtschafts
programmen geboten, angefangen vom Kommunistischen Manifest bis zum 
Grundsatzprogramm der SPD (1959).

Ökonomischer Humanismus.
Das nach außen unscheinbare Heft enthält beachtliche Beiträge zum Problem 
der Wettbewerbswirtschaft vom Standpunkt der christlichen Sozialdoktrin 
aus. Es seien besonders hervorgehoben: P. H . Werhahn, „Genügt die liberale
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Konzeption der Marktwirtschaft? Warum christliche Gedanken zur Wirt
schaftspolitik?“ ; / .  Häffner, „Neoliberalismus und christliche Soziallehre“ ; 
W . Schreiber, „Der Standort der christlichen Soziallehre in bezug auf die 
neoliberale Theorie und die Politik der sozialen Marktwirtschaft“ . An der 
Diskussion haben sich u. a. A .  M üller-Arm ack, W . Büchi, G. Gundlach beteiligt.

Pagué: I m  propriété et les besoins.

Der Autor versucht in dieser sehr populär gehaltenen Schrift, „ein neues 
Wirtschaftssystem“ aufzubauen. Er will eine Wirtschaft, die unmittelbar der 
Bedarfsdeckung dient und nicht den Umweg über den Erwerb macht, und 
sieht die natürliche Funktion des Eigentums einzig und allein im Dienst am 
Konsum. Jeder andere Gebrauch sei rein juristischer Natur und habe darum 
den kollektiven Aufgaben zu dienen.

Perroux, François: Feindliche K oexistenz?

Das sehr gut übersetzte Buch des hervorragenden französischen Wirtschafts
wissenschaftlers gehört in den wirtschaftlichen und politischen Auseinander
setzungen zwischen Ost und West in den ersten Rang. Der Verf. behandelt 
zunächst die beiden Wirtschaftssysteme, dann die Frage, ob das Wirtschafts
problem von heute durch Nationalstaaten oder industrielle Entwicklungs
zentren gelöst werden könne, schließlich geht er näher auf das Problem des 
kalten Krieges ein, indem er die Gemeinsamkeiten zwischen Ost und West 
aufweist, die eventuell zu einer Entspannung führen könnten. Um grund
legende Wirtschaftsfunktionen in einer industriellen Gesellschaft auszuüben, 
so erklärt der Verf., bieten sich immer zahlreiche institutioneile Lösungen an. 
Die Wandlungen eines Systems vollzögen sich nicht nach einem im voraus 
feststehenden Modell. Formeln wie „der Kommunismus (der Kapitalismus) 
besitzt strukturell bedingte Vorteile gegenüber dem anderen System“ oder 
„die sozialistische (kapitalistische) Produktivität ist höher“ usw. entbehrten 
jedes positiven Gehalts. Ähnliche technische Strukturen würden durch die 
verschiedenen konkreten Zwecke und Ziele, die ihnen gesetzt werden, sozial 
verschieden bewertet. Jede dogmatische Fixierung der Beziehungen zwischen 
Strukturen und Zielen sei nichts weiter als ein reaktionäres Verhalten, das sich 
der Erprobung und der wissenschaftlichen Erfahrung entziehen möchte. Das 
Buch wird sicher gerade in Deutschland eine lebhafte Diskussion auslösen.

Preis er, Erich: D ie Z u k u n ft unserer W irtschaftsordnung.

Der Verf. bietet hier eine inhaltsreiche Analyse des Kapitalismus. Im ersten 
Teil „Die alte Ordnung und ihre Probleme“ bespricht er die geistige und 
gesellschaftliche Krise der Gegenwart und die Probleme des Kapitalismus (die 
soziale Frage, die Wirtschaftskrisen, das Monopolproblem). Im zweiten Teil 
„Die neue Ordnung, Aufgaben und Möglichkeiten“ behandelt er die Verwal
tungswirtschaft (Planung), die Wettbewerbsordnung, soziale Maßnahmen, 
V ollbeschäftigung.
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Sáenz de Buruaga, Gonzalo: D esarrollo económico y  capitalism o. RevEcP
Der Verf. beschäftigt sich zunächst mit den Schwierigkeiten des Kapitalis
mus als Wirtschaftssystems, wobei er auf die Notwendigkeit einer Lenkung 
hinweist, sodann geht er auf die wirtschaftspolitischen Probleme der an die 
unterentwickelten Länder zu leistenden Hilfe ein.

Villey, Daniel: A u  delà de l ’offre et de la demande. K
Eine Besprechung des Buches von W . Röpke, „Jenseits von Angebot und Nach
frage“ (1958), in welcher der Verf. sich bezüglich der Berufsverbände als 
öffentlich-rechtlicher Organisationen skeptisch äußert.

Ward, Richard J. : Pragm atics o f Economic D evelopm ent. SO
Der Artikel behandelt die Frage der Wirtschaftsordnung in den in Entwicklung 
befindlichen Ländern. Er befürwortet als Start staatliche Lenkung, die aller
dings auf eine privatwirtschaftlich orientierte Wirtschaft ausgerichtet sein 
müsse.

7.1 Die unmittelbaren wirtschaftsethischen Prinzipien -  
Grundsätze der Wirtschaftsordnung -  Allgemein

Böhm, Franz: Reden und Schriften.

Aus den zahlreichen Schriften und Reden B.s, die hier gesammelt worden sind, 
seien im Hinblick auf die Grundsatzfragen folgende herausgestellt: Das 
Problem der privaten Macht (25-45), Die Bedeutung der Wirtschaftsordnung 
für die politische Verfassung (46-86), Der Rechtsstaat und der soziale Wohl
fahrtsstaat (82-150, dieser Artikel verdient besondere Beachtung, da er die vom 
Personalismus geprägte Staatsphilosophie des Verf. wiedergibt), Marktwirt
schaft von links und von rechts (151-157).

Kraus, Otto: S ta a t und W irtschaft.

Diese sowohl geschichtlich als auch grundsätzlich interessante Schrift teilt 
sich in drei Teile: 1. Die Grundlagen der allgemeinen Wirtschaftspolitik, 
2. Staat und Wirtschaft in der vorindustriellen Gesellschaft, 3. Das Zeitalter 
der Revolutionen (Merkantilismus als Staatswirtschaftspolitik, die Revolution 
der Grande Bourgeoisie und der Liberalismus, Nationalismus, Imperialismus 
und Darwinismus, der Arbeiter und der Sozialismus, europäischer Kolonial
imperialismus und der Aufstand der farbigen Völker). Durch das ganze Buch 
hindurch zieht sich der Gedanke der engen Verknüpfung von wirtschaftlichem 
Geschehen und Politik. Daraus erklärt sich auch die Definition der Politik als 
„Kampf um Macht und Besitz“ (10). Die Macht sei zwar etwas Reales, aber 
nichts unmittelbar Wahrnehmbares, sie sei nicht sichtbar in einen politischen 
und einen wirtschaftlichen Teil geschieden. „Was sich allein unterscheiden 
läßt, sind vielmehr 1. die Grundlagen ihrer Erwerbung, Befestigung und 
Erhaltung; 2. die Mittel ihrer Ausübung“ (11). Der Verf. hebt weiter hervor, 
daß erst eine allgemeine Volkswirtschaftspolitik zur ganzen Erkenntnis des 
wirtschaftlichen Geschehens komme. Damit trete die Wirtschaftsordnung in
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den Brennpunkt der Betrachtung. Und hier sei es die vergleichende Betrach
tung der Wirtschaftssysteme, die an Bedeutung gewinne. „Das Denkinstru
mentarium der puren Wirtschaftstheorie ist viel zu beschränkt, um alle für den 
sozialen und politischen Vergleich relevanten Gesichtspunkte erfassen zu 
können. Es erscheint auch äußerst fragwürdig, ob das M a x  Webersche Postulat 
der Wertbezogenheitsfreiheit bei einem solchen Vergleich noch einen Sinn hat“ 
(40). Ein Vergleich der verschiedenen Wirtschaftssysteme lediglich hinsicht
lich ihrer ökonomischen Leistungsfähigkeit, so erklärt der Verf., wäre selbst 
dann ziemlich nichtssagend, wenn es für diesen Vergleich einen allgemein
gültigen -  und das heißt in den Denkkategorien der reinen Wirtschafts
theorie: mathematisch exakt anwendbaren -  Maßstab geben würde (40). Der 
Autor weist noch besonders darauf hin, daß für die allgemeine Volkswirt
schaftspolitik vor allem die internationale Ordnung wichtig wird. Im Zeit
alter der transkontinentalen Verkehrs- und Wirtschaftsverflechtungen und der 
bipolaren Weltmachtpolitik sei die rechtzeitige Erkenntnis der wirtschaft
lichen und politischen Schicksalsgemeinschaft eine Existenzfrage (41). Das 
vergleichende Studium der Wirtschaftssysteme läßt, so führt der Autor aus, 
in der Welt von heute folgende Gestaltungsformen erkennen: A. Das System 
des Wirtschaftskapitalismus in der freien Welt, B. Das System des Staats
kapitalismus, und zwar: 1. in einem Staat mit demokratischer Verfassung und 
einer nach parlamentarischen Grundsätzen gewählten Regierung (staatliche 
Wirtschaftspolitik in Indien seit dem ersten Fünfjahresplan 1951-1956), 
2. in einer autoritär regierten Gesellschaft ohne freie Wahlen und parlamen
tarische Kontrolle der Regierungsmacht (Sowjetrußland und seine Satelliten
staaten, China und Jugoslawien), C. Das System des Privatkapitalismus in 
einem autoritären Staat (Faschismus von 1924-1944 in Italien, von 1933-1945 
in Deutschland und seit 1939 in Spanien). Der Verf. markiert die morpholo
gisch falsche Gleichsetzung von Demokratie und Privatkapitalismus. Ohne 
diese verhängnisvolle Gleichsetzung wäre eine solche Selbstentmannung, wie 
sie die nichtsozialistischen Demokraten im „Ermächtigungsgesetz“ vorge
nommen haben, wohl nicht möglich gewesen (44). Das Gemeinsame in allen 
Sozialstrukturen der staatskapitalistischen Systeme findet der Autor im völligen 
Verschwinden der wirtschaftlichen und damit der sozialen und politischen 
Selbständigkeit. Im zweiten und dritten Teil seiner Schrift unternimmt nun 
der Verf. den Versuch, durch eine synoptische Koordinierung dieser Erkennt
nisse in kurzen Zügen das Bild der wirtschaftspolitischen Gesamtsituation 
unserer Zeit zu zeichnen, wie sie sich aus der historischen Entwicklung des 
europäischen und amerikanischen Lebensraumes entwickelt hat.

Nell-Breuning, Oswald von, SJ: W irtscha ft und G esellschaft heute. I I I : 
Z eitfragen 1955-1959.

In dem Band sind die in der Zeit von 1955-1959 veröffentlichten Artikel und 
Vorträge des Verf. in sachgerechter Einteilung gesammelt: Gesellschaft, 
Soziale Marktwirtschaft, Wiedervereinigung Deutschlands, Gewerkschaften, 
Arbeit und Arbeitsrecht, Eigentum und Vermögensbildung, Soziale Lei
stungsreform, Verschiedenes. Im alphabetischen Register haben wir die ent
sprechenden Verweise auf die systematischen Orte angegeben (vgl. daselbst). 
Man wird gut daran tun, das Vorwort gründlich zu lesen, weil dort der Autor 
einige bedeutsame Aufhellungen zur eigenen Entwicklung seiner Ansichten 
im Laufe dieser vier Jahre gibt.
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Nell-Breuning, Oswald von, SJ: K apitalism us und gerechter hohn.

Aus der Reihe der „Christlich-sozialen Werkbriefe“ werden hier in über
arbeiteter Form folgende Werkbriefe zusammengestellt: Nr. 17 „Kapitalis
mus“, Nr. 19/20 „Kapitalismuskritik“, Nr. 33/34 „Lohnbildung und Lohn
findung“ , Nr. 35/36 „Familie, Familienunterhalt, Familienlohn, Familien
ausgleich“ . Die Schrift zeichnet sich sowohl durch ausgefeilte Darstellung 
der Prinzipien wie auch durch die praktischen konkreten Hinweise aus.

Ordo. Jahrbuch für die Ordnung von Wirtschaft und Gesellschaft. 
Band XII.
Im Vorwort (XXXI-XLVIII) erinnern die Herausgeber F r. Böhm, Friedr. A .  
L u tz  und F r itz  ^  Meyer an das wissenschaftliche Werk Euckens und versuchen 
eine Verteidigung des neoliberalen Ordnungsdenkens gegen die Angriffe, 
welche E dgar Satin auf der Tagung des Vereins für Sozialpolitik in Bad 
Kissingen (Sept. 1960) unternommen hatte. Satin hatte dort erklärt, daß nicht 
nur für den Liberalismus, sondern auch für den Neo-Liberalismus die Zeit 
vorbei sei. Die Herausgeber weisen auf die Unterscheidung zwischen Wirt
schaftsordnung als Grundschema des sozialökonomischen Handelns und 
Wirtschaftsordnung als „Inbegriff aller Daten, insbesondere aller sozialen 
und politischen Daten“ hin. -  F r it z  Machlup (Idealtypus, Wirklichkeit und 
Konstruktion, 21-57) versteht unter Realtypus das Resultat des reinen Be
obachtern, Beschreibens und Messens, während der Idealtypus eine Kategorie 
des Nachdenkens darstelle, in der es um das sinnlich nicht mehr Verstehbare 
gehe. Der Idealtypus ist demnach ein Deutungsschema (vgl. hierzu die 
kritische Bemerkung in der Besprechung über N ojiri, ebenso Nawroth, 
1. Kap.). -  H ans Willgerodt (Zum Problem der unbestreitbaren Wahrheiten in 
der Nationalökonomie, 59-76) hebt hervor, daß der menschliche Faktor jedem 
wissenschaftlichen System einen mehr oder weniger hohen Grad an Unbe
stimmtheit gibt. Die Entfernung zwischen Prognose und Wirklichkeit müsse 
bei der Zentralverwaltungswirtschaft noch größer bleiben als bei der Markt
wirtschaft. -  Otto V e it (Freiheit in der zerrissenen Welt, 77-102) beschäftigt 
sich mit dem Dilemma von Freiheit und Ordnung menschlicher Freiheit. Es 
geht ihm dabei in der Hauptsache um die Erwiderung auf verschiedene Ein
wände, die gegen sein Buch „Soziologie der Freiheit“ (Frankfurt/M. 1957) 
gemacht worden sind. -  F . A .  H ayek  (Die Ursachen der ständigen Gefähr
dung der Freiheit, 103-109) spricht von der Notwendigkeit, sich der fort
schreitenden Untergrabung der persönlichen Freiheit viel mehr bewußt zu 
werden (im Anschluß an sein Buch: The Constitution of Liberty, Chicago/Ill. • 
London 1960). Die Freiheit als allgemeines Prinzip ist gewissermaßen als 
formale Startgleichheit gesehen. Es muß darum die Unmöglichkeit, das Er
gebnis der Freiheitsnutzung durch die einzelnen Gesellschaftsglieder voraus
zusehen, in Kauf genommen werden. „In engem Zusammenhang mit dieser 
allgemeinen Begründung der Freiheitsforderung stehen gewisse Grund
bedingungen, die die Einrichtungen einer freien Gesellschaft erfüllen müssen: 
die Unerläßlichkeit des Privateigentums, die Bindung aller Zwangsausübung 
an vorher kundgemachte Regeln, die Entlohnung aller Leistungen nach dem 
objektiv feststellbaren Marktwert des Ergebnisses und nicht nach dem stets 
unsicheren subjektiven Verdienst und schließlich die Verwendung des Marktes
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als Mittel der Koordination der von den individuellen Kenntnissen und 
Wünschen der verschiedenen Menschen geleiteten Bemühungen“ (104). 
„Die Freiheit, um die es sich hier handelt, die allein als allgemeines Prinzip der 
Politik dienen kann und die auch das ursprüngliche Ziel aller freiheitlichen 
Bewegungen war, besteht ausschließlich in der Abwesenheit von willkür
lichem Zwang. Sie ist daher stets die Freiheit unter dem Gesetz und 
bedeutet nicht Abwesenheit aller Staatsgewalt, sondern Bindung aller 
Zwangsmaßnahmen durch allgemeine auf alle Staatsbürger gleichermaßen 
anzuwendende Regeln“ (106f.). Freiheit ist also verteidigt als Quelle und 
Bedingung aller individuellen Werte (108). Sofern unser Verf. diese 
Sicht der Freiheit im Sinne des zentralen „Systemwertes“ einer Gesell
schaft, nicht aber als Apriori aller gesellschaftlichen Kooperation versteht, 
kann man ihm beipflichten (vgl. hierzu A .  F . U t Die philosophi
schen Grundlagen der Wirtschafts- und Sozialpolitik). Allerdings scheint 
H ayek  in dieser rechtsstaatlich aufgefaßten Freiheit den höchsten Wert mensch
lichen Daseins zu erkennen (vgl. hierzu die kritische Auseinandersetzung mit 
H ayek  in Grundsatzfragen, Bd. I, 311 ff.). -  Der aus dem Französischen in 
holpriges Deutsch übersetzte Beitrag von / .  R ueff (Die französische Wirt
schaftsreform) ist nicht von grundsätzlichem Interesse. -  In seinem Artikel 
„Grenzen der Raumpolitik im Rahmen einer Marktwirtschaft, zugleich ein 
Beitrag zum Problem der Marktkonformität“ (147-185) erhebt / .  H . M üller  
(unter Mitarbeit von Bruno Dietrichs und Joachim Klaus) gegen die von W . Röpke  
vertretene Ansicht einer „nicht endenden Dynamik“ der interdependenten 
Märkte Bedenken. Nichtkonforme Maßnahmen ziehen, so sagt der Verf., 
nicht kumulativ weitere nichtkonforme Maßnahmen nach sich. Die voll
ständige Interdependenz der modelltheoretischen Vorstellung gebe es in der 
Wirklichkeit nicht. Das hohe Kulturziel, das W . Röpke der Wirtschaft vor
zeichne, nämlich Dezentralisation im weitesten und umfassendsten Sinne um 
einer harmonischen Gesellschaftsordnung willen, wird von unserem Verf. als 
zu hoch gesteckt erklärt. Der Staat wäre unter diesen Bedingungen gezwungen, 
ständig zu intervenieren und so das System der Marktwirtschaft preiszugeben. 
„Das Idealbild einmal aufgestellter Strukturen kann auf die Dauer nur reali
siert werden, indem man die der Wirtschaft innewohnende Tendenz zu konti
nuierlichen Strukturverschiebungen unterbindet“ (185). Das also ist das 
erschütternde Ergebnis, das offenbar derjenige resigniert in Kauf nehmen soll, 
der an eine gesellschaftsstrukturierte Wirtschaftspolitik glaubt. -  Heddy 
Neumeister (Autoritäre Sozialpolitik, 187-252), kritisiert auf dem geschicht
lichen Hintergrund der Sozialversicherungen das derzeitige System der sozialen 
Hilfe. Bezüglich der sozialpsychologischen Motive sieht N .  sehr pessimistisch 
und meint z. B., daß auch auf dem Gebiete der Sozialversicherung das Gres- 
hamsche Gesetz Anwendung finde: „Wo Selbsthilfe und Fremdhilfe zusammen
gespannt sind, vertreibt das schlechtere Prinzip der Fremdhilfe das bessere der 
Selbsthilfe auch dort, wo rein rechnerisch Selbsthilfe stattfindet“ (222). -  Ein 
Thema von kaum überschätzbarer Aktualität und grundsätzlicher Bedeutung 
behandelt Frit% W . M eyer: „Entwicklungshilfe und Wirtschaftsordnung“ 
(279-303). Gegen Cunnar M yrdal (Ökonomische Theorie und unterentwik- 
kelte Regionen, Stuttgart 1959), gemäß welchem wirtschaftlich unterent- 
kelte Länder nur durch umfassende staatliche Wirtschaftsplanung im Sinne von 
Zentralverwaltungswirtschaft einen Entwicklungsprozeß einleiten und in 
Gang halten können, vertritt unser Autor das Programm der Wettbewerbs
wirtschaft. Es geht ihm dabei nicht um die Planung der sogen. Infrastruktur,
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des Unterbaus der Volkswirtschaft, „die in jeder Wirtschaftsordnung geplant 
werden muß, sondern darum, ob der Staat darüber hinaus die Verwendung 
der produktiven Kräfte durch direkte Lenkung bestimmen soll“ (279). Der 
Sozialethiker, der mit den kulturellen und vor allem religiösen Vorstellungen 
nicht nur rechnen, sondern sie sogar schützen muß, stellt sich die beunruhi
gende Frage, ob das kapitalistische Denken, das mit geradezu naturgesetz
licher Notwendigkeit in einen fieberhaften Kampf um das Bestehen „gegen“ 
den Konkurrenten auszuarten scheint, für die ganz vom Jenseits her orien
tierten Völker, die nur leben und nicht besser leben wollen, nicht ein welt
anschaulicher Greuel ist. Unser Verf. sieht die Dinge einzig von der wirt
schaftlichen Seite her. Er spricht sich daher gegen die Vermengung von Ge
schäft und Caritas bei der Gewährung von Entwicklungskrediten aus. Die 
Regierungen von Entwicklungsländern mit zentraler Wirtschaftslenkung 
ständen, so erklärt der Verf., vor unlösbaren Problemen. -  K . Paul Hensel 
behandelt die Frage „Strukturgegensätze oder Angleichungstendenzen der 
Wirtschafts- und Gesellschaftssysteme von Ost und West?“ (305-329), wobei 
er feststellt, daß die meisten Lebensformen, die hier und drüben einander 
gleichen, durch die technisch-industrielle Entwicklung bedingt oder mit
bedingt sind und außerdem einen enger umschriebenen Lebenskreis betreffen 
(Betrieb, Gewerkschaft, Genossenschaft usw.), daß aber der Gesamtprozeß 
unvereinbare Gegensätze aufweise. -  Von den Besprechungen, die der statt
liche Band XII. des „Ordo“ enthält, seien vom Gesichtspunkt der Grundsatz
fragen aus besonders erwähnt: Günter Schmölders und Wilhelm Seuss (vgl. das 
alphabetische Verzeichnis der Bibliographie). -  A n to n  Rauscher (Sozialphilo
sophie und ökonomische Realität, 433-447) versucht eine Rechtfertigung 
seines Buches über das Subsidiaritätsprinzip und die berufsständische Ord
nung (vgl. das alphabetische Verzeichnis von Band I, 146) als Antwort auf 
die Kritik von J .  Bless, die im Ordo-Band X erschienen war (vgl. das alpha
betische Verzeichnis von Band I, 101). Die wertvollen Gedanken Rauschers 
über die berufsständische Ordnung bewegen sich allerdings vom Diskussions
punkt ab, wie J .  Bless in der darauffolgenden Replik (449-452) dartut. Bless 
hatte in Bd. X des Ordo die Abwertung des Gemeinwohlbegriffes gegenüber 
dem Subsidiaritätsprinzip gerügt. Liier war doch wohl auch die kranke Stelle 
in der Dissertation von A .  Rauscher. Mit dem Subsidiaritätsprinzip als „erstem“ 
Grundsatz der sozialen Ordnung ist ohne gefüllten Gemeinwohlbegriff nicht 
viel anzufangen.

Was wichtiger ist als Wirtschaft.

Abgesehen vom Thema, welches Ulrich von Pufendorf behandelte (Die Dring
lichkeit einer aktiven Bildungspolitik), befassen sich alle hier abgedruckten 
Referate mit unmittelbaren wirtschaftsethischen Prinzipien. A .  Riistow (Wirt
schaft als Dienerin der Menschlichkeit) wendet sich gegen eine nur wirtschaft
liche Wertung der Gesellschaft. W . R öpke (Wirtschaft und Moral) sieht im 
Leistungs- und Erfolgsprinzip eine wesentliche ethische Voraussetzung für 
das Wirtschaften. G öt^ Briefs (Katholische Soziallehre, Laissez-faire-Liberalis
mus und Soziale Marktwirtschaft) zeichnet den alten Liberalismus als den 
gemeinsamen Feind sowohl der katholischen Soziallehre wie auch des Neo
liberalismus. H . H .  W alz  (Protestantismus und neoliberale Wirtschafts
ordnung) bezeichnet die Freiheit als den Raum, in welchem der Christ seine
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Verantwortung zur Geltung bringen kann. W . Frickhöffer (Von der Rang
ordnung der Werte) bespricht die Normen einer Wirtschaftspolitik, wobei er 
besonders auf deutsche Verhältnisse zu sprechen kommt.

7.2.1 Privateigentum -  Allgemein

Janssen, Günter: D er A nspruch a u f Entschädigung bei A ufopferung und 
Enteignung.

Die gründliche und reich dokumentierte Schrift, die die Begriffe der „Auf
opferung“ und der „Enteignung“ untersucht, hat zwar das deutsche Recht 
im Auge. Sie ist aber von grundsätzlicher Bedeutung, da die geistesgeschicht
liche Entwicklung bezüglich der Auffassung der Staatsintervention in Eigen
tumsfragen und der staatlichen Entschädigungspflicht deutlich wird. J . stellt 
fest, daß das deutsche Recht sich auf die fruchtbaren Formeln des 18. Jahr
hunderts und des Naturrechts zurückbesonnen habe. Das heutige Verfassungs
recht stelle eine Verwirklichung der gleichen, wenn auch nicht soziologischen, 
so doch rechtsstaatlichen Prinzipien damaliger Zeit dar: „Der ,contrat social“ 
hat sich -  man findet es nirgends betont -  in der nach Art. 1 Abs. III GG für 
den einfachen Gesetzgeber bindenden Verfassung und seinen Rechtsprinzipien 
verwirklicht, eben der .contrat social“, den das Volk selbst i. S. einer genossen
schaftlichen Integration“ -  heute vertreten durch seine unmittelbaren Repräsen
tanten -  geschlossen und in eigener Verantwortung für gut befunden. Da die 
Sozialpartner sich durch diesen Vertrag nur im Rahmen der Sozialbindung ver
pflichtet haben, bedeutet es nicht etwas im Rechtsempfinden Außergewöhn
liches, wenn der Staat bei jeder Überschreitung des Vertrages entschädigungs
pflichtig ist, nämlich dann, wenn er den einzelnen mit mehr materiellen 
Leistungen und Opfern belastet, als im Rahmen der Sozialbindung geboten 
ist“ (209).

Rudolph, Kurt: D ie  Bindungen des E igentum s.

R . will seine Ausführungen ausdrücklich auf den Vergleich des positiven 
Rechts bezüglich der Beschränkung des Privateigentums begrenzen. Geistes
geschichtliche Entwicklungen werden also außer acht gelassen. Im ersten Teil 
werden die Grundlinien des deutschen, englischen und amerikanischen Rechts 
angegeben. Der zweite Teil bespricht Einzelgesichtspunkte, welche bei der 
Einschränkung des Privateigentums maßgebend sind: Wohn- und Lebensraum, 
Nahrungs- und Güterversorgung, Verkehr und Arbeit. R . sagt mit Recht, daß 
eine solche vergleichende Studie über die verschiedenen Eigentumsregelungen 
den Juristen vor einer angelernten Starrheit der Konzeption bewahre. Das 
Eigentumsrecht stehe im Dienste einer Reihe von Anliegen, wirtschaftlicher, 
soziologischer und auch sittlicher Art, die es zu berücksichtigen gelte.

Wendland, Gerhard: Theologische G esichtspunkte %ur Eigentum sfrage. ZEE
W . stellt zunächst die Entwicklung des Eigentumsbegriffes dar (von der 
Verfügungsgewalt über ein bestimmtes konkretes Gut zum Rechtsanspruch 
auf einen Vermögens wert) und geht dann (vom Standpunkt der evangelischen
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Theologie aus) auf die ethische und theologische Bewertung des Eigentums 
über. Der wesentliche Beitrag der Theologie zur Eigentumsfrage bestehe im 
Augenblick darin, daß sie jeweils dann ihre Stimme erhebe, wenn theoretisch 
oder praktisch an irgendeinem Punkt versucht werde zu verabsolutieren.

Zweig, Gerhard -  Feldhege, Hans-Georg: E igentum  fü r  alle.

Die für jeden Leser einer Zeitung verständliche Schrift gibt einen präzis 
gefaßten Überblick über den gesetzgeberischen Gesamtkomplex der deutschen 
Eigentumspolitik. Die Schrift begründet die Politik der Eigentumsbildung in 
breiten Schichten, die über das reine Arbeitnehmersparen durch Konsum
verzicht hinausgeht. Es werden die verschiedenen Arten des Sparens be
sprochen, dabei auch die Formen der Beteiligung der Arbeitnehmer am neu 
entstehenden Betriebsvermögen (Kostenersparnisbeteiligung, Umsatz- und 
Produktionsbeteiligung, vermögenswirksame Ergebnisbeteiligung, Beleg
schaftsaktien, Partnerschaftspläne, Produktionsgenossenschaft, Miteigentum, 
Sozialfonds).

7.2.2.1 Eigentum an Produktionsgütern -  Allgemein

Dion, Gérard : Property and A u th o rity  in  Business E nterprise. Reil
Der Verf. weist auf die Entwicklung hin, gemäß welcher der Eigentümer sich 
immer mehr von dem Betrieb entfernt. Aus diesem Grunde seien die Betriebs
entscheidungen vom Betrieb aus und nicht mehr vom Eigentümer aus zu fällen. 
Im Betrieb aber stehen dem toten Kapital die Arbeiter als geistige Wesen 
gegenüber. Die Entscheidung über das Eigentum wird demnach immer mehr 
im Sinne des Gemeinwohls zu treffen sein.

Eigentum und Eigentümer in unserer Gesellschaftsordnung.
Der Band enthält die anläßlich einer Tagung gehaltenen Referate von katholi
schen und evangelischen Sozialwissenschaftlern, von Juristen und National
ökonomen zur Frage der Eigentumsbildung und Eigentumsstreuung. G. 
Gundlach (19-33) versucht mit Hilfe von Papstworten, die naturrechtliche Be
wandtnis des Privateigentums herauszustellen. Die Auffassung, den Betrieb 
als eine vorgegebene rechtliche Institution anzusehen, in welche der Arbeit
geber und der Arbeitnehmer eintreten, wird von der Philosophie der Person 
als erstem Wirtschaftssubjekt her abgelehnt. -  / .  H öffner (34—50) spricht in 
einem abgewogenen Beitrag von den verschiedenen Möglichkeiten der 
Eigentumsstreuung, wobei er eingehend auf die volkswirtschaftlichen Hinter
gründe des Sparens und der Preisbildung zu sprechen kommt. Gegen ein 
staatliches Rahmengesetz, das die investive Ergebnisbeteiligung oder den 
Investivlohn zur Abgeltung besonderer Leistungen der Belegschaft ermöglicht, 
werden keine Bedenken erhoben. -  O. von Nell-Breuning (51-72) behandelt den 
Lohn als Erwerbstitel und Eigentumsquelle. Er legt Wert darauf, daß die 
Beteiligung am Unternehmen als reine Quote einer abstrakten Wertgröße 
angesehen und nicht als „Eigentum“ bezeichnet werde. Der Begriff des Eigen
tums wird also mehr im Sinne eines Anspruches auf eine Sache als etwa auf 
einen Wert aufgefaßt. Der Verf. ist sehr zurückhaltend in der Verwendung des 
Ausdrucks „katholische Soziallehre“ . Es liegt ihm daran, die Prinzipien-
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frage von der konkreten Tatsachenfrage zu unterscheiden. -  H .-J . W allraff 
behandelt das Thema „Unternehmereigentum und katholische Sozialethik“ 
(73-93). Das Eigentum wird hier im Rahmen einer Ordnung, d. h. des Gemein
wohls gesehen. Ethisch gerechtfertigtes Eigentum muß zugleich auch volks
wirtschaftlich richtig sein. Allerdings warnt der Autor davor, das „volks
wirtschaftlich Richtige“ im Sinne eines Modells zu verstehen. -  Klaus von 
Bismarck (Leiter des Sozialamtes der Evangelischen Kirche in Westfalen) 
bespricht das Thema: „Das Eigentum hat sozialen Charakter“ (94—106). Er 
betont, daß die evangelische Sozialethik kein System zeitloser Grundsätze sei, 
auch keine konkreten Verhaltens Vorschriften gebe, sondern die Verantwortung 
wecken wolle für die eigene Person und den Mitmenschen innerhalb der je 
und je gegebenen gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und betrieblichen Um
stände. -  Auch Walter Künneth unterstreicht in seinem Beitrag über „Rechte 
und Pflichten des Kapitaleigentümers nach evangelischer Sozialethik“ (107 bis 
123), daß die Ethik nach evangelischer Auffassung nicht die konkrete Sach- 
problematik anfasse, sondern nur die Perspektive auf die letzte Autorität hin, 
vor der der Mensch verantwortlich sei, eröffne. Von der Unterscheidung 
zwischen der sachgebundenen Ermessensfrage und dem ethischen Urteil aus 
versucht er das Problem des Kapitalbesitzes anzugehen. -  E rn st Steinbach 
behandelt das Thema: „Verlangt die evangelische Soziallehre eine Politik der 
breiten Eigentumsstreuung?“ (124-147.) Der Verfasser deckt die biblisch 
begründeten ethischen Forderungen bezüglich des Eigentums auf. -  H .-D .  
Wendland unterstreicht in seinem Artikel „Eigentum und Gesellschaftsord
nung im Lichte der evangelischen Soziallehre“ (148-163) die soziale Hypothek 
des Privateigentums. Im übrigen sieht er die Eigentumsform in Fluß und 
möchte das Urteil über diese Entwicklung davon abhängig machen, wie weit 
die Idee einer aus verantwortlichen Persönlichkeiten bestehenden Gesellschaft 
gerettet werde. -  A .  Gehlen behandelt unter dem Titel „Soziologische Aspekte 
des Eigentumsproblems in der Industrie-Gesellschaft“ (164—184) das Thema: 
Soziologische Motive zur Eigentumspolitik. -  W . Geiger schreibt über „Die 
Eigentumsgarantie des Artikels 14 (Grundgesetz) und ihre Bedeutung für den 
sozialen Rechtsstaat“ (185-212). Dabei bemerkt er, daß auf Grund des Sozial
staatsprinzips der deutsche Staat die Pflicht habe, für die sozial Schwachen zu 
sorgen, daß er daher um der verteilenden Gerechtigkeit willen unter Umstän
den der Häufung von Eigentum in einer Hand Grenzen setzen könne und 
müsse. Als Wirtschaftsordnung komme von der Sicht des Sozialstaatsge
dankens nur eine Wirtschaft in Frage, welche dem freien Wettbewerb Raum 
gebe. Bezüglich der Mitbeteiligung meint Geiger, daß nur eine solche Mit
beteiligung des Arbeitnehmers am Unternehmergewinn der Verfassung 
adäquat sei, die über den gerechten Lohn gehe. -  In seinem lehrreichen Bei
trag zum Problem „Eigentum und Eigentumspolitik“ unterscheidet G . 
Schmölders (213-234, mit ergänzenden Bemerkungen von CI. A ug . Andreae, 
234-239) zunächst die verschiedenen Eigentumsformen (Eigentum an Kon
sumgütern und Konsumvermögen, Eigentum an Produktionsmitteln, Eigen
tum an Geld, einschließlich der Forderungen auf Geld und der geldwerten 
Anteilsrechte), dann spricht er von den drei Quellen der Bildung breitge
streuten Eigentums: 1. Investitionen der Unternehmungen, 2. Eigentum des 
Staates, 3. privates Sparen. Bezüglich des Miteigentums des Arbeitnehmers 
macht er auf die gefährliche Koppelung von Arbeitsplatz- und Kapitalrisiko 
aufmerksam, eine Gefahr, die durch die Liquiditätsfrage in Krisenzeiten noch 
verstärkt werde.
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7.4 Wettbewerb 

Kathrein, Oswald: N achfrage im  W ettbewerb.

Eine Auseinandersetzung mit dem Buch von A rn o  Söl/er, „Nachfragemacht 
und Wettbewerbsordnung“ . K . versucht nachzuweisen, daß Nachfrage
zusammenschlüsse keine Machtzusammenballungen seien, sondern der Er
haltung und Erhöhung der Leistungsfähigkeit der Wettbewerbsordnung und 
der Stärkung der mittelständischen Wirtschaftsstruktur dienen.

Sölter, Arno: N achfrage macht und Wettbewerbsordnung.

S . stellt fest, daß das Problem der Ordnung des Wettbewerbs bisher im wesent
lichen nur von der Angebotsseite her gesehen worden sei, d. h., daß man nur 
industrielle Zusammenschlüsse unter die Lupe genommen habe. Die Ein- 
kaufszusammenschlüsse haben sich aber in den vergangenen Jahren, so erklärt 
S ., derart entwickelt, daß man von einer Nachfragemacht sprechen müsse, 
die einer wettbewerbstheoretischen Untersuchung und kartellrechtlichen Über
prüfung wert sei.

8. Der gerechte Preis -  Wertlehre

Zagolow, N. A. -  Hrsg.: D a s W ertgesetz und seine Rolle im  Sozialism us.

Die Problematik der Preisbildung und der mit ihr verbundenen theoretischen 
Fragen der Ware-Geld-Beziehungen in Rußland ist ein schweres Rätsel für die 
kollektivistisch eingestellten Wirtschaftswissenschaftler. „Angesichts der 
eminent praktischen Bedeutung und der großen theoretischen Kompliziert
heit dieser Fragen“ organisierte der Lehrstuhl für politische Ökonomie der 
wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Moskauer Staatlichen Lomonossow- 
Universität eine breite öffentliche Diskussion von Wirtschaftswissenschaftlern, 
die den theoretischen und praktischen Problemen der Warenproduktion, des 
Wertgesetzes und der Preisbildung sowie der Rentabilität und der wirtschaft
lichen Rechnungsführung gewidmet war. Die Diskussion fand bereits am
20.-23. Januar 1958 statt. Die 33 Diskussionsbeiträge sind in diesem Bande 
abgedruckt.

9.2 Unternehmung

Albrecht, Gerhard: D a s Genossenschaftswesen in  neuer Beleuchtung. ZStW
Eine Besprechung des Buches von W alter Preuss, Das Genossenschaftswesen 
in der Welt und in Israel (Berlin 1958).

Del Valle, F .: L a s Sociedades anónimas ante la M oral. FsM
Der Artikel gibt einige allgemeine sozialethische Hinweise für die gerechte 
Verwaltung der Aktien. Die Diskussion ist im deutschen Bereich durch die 
Aktienreform-Diskussion weiter vorangetrieben worden.
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Dubois, Alexandre: Confidences d ’un patron sur la  réforme de l ’entreprise.

D .  gibt hier nicht nur seine eigene, sondern auch die Auffassung der Bewegung 
„Économie et Humanisme“ bezüglich der Gestaltung des Betriebes wieder. 
Der auf dem reinen Arbeitsvertrag aufgebaute Betrieb wird als überaltert 
angesehen. Solange die Beschäftigten nicht an der Gestaltung des Betriebes 
mitbeteiligt sind, ist nach Auffassung von D .  das Problem, wie es sich heute 
stellt, nicht erfaßt. Die Schrift bleibt nicht in allgemeinen Ausführungen 
stecken, sondern befaßt sich auch mit einzelnen Fragen der Betriebsstruktur.

Kellner, Wolfgang: D er moderne soziale K on flik t.

Diese betriebssoziologische Untersuchung, die sich um die Gründe des 
Unbefriedetseins des arbeitenden Menschen bemüht und darum den Wirt- 
schaftsethiker in besonderer Weise anspricht, gibt zunächst einen geschicht
lichen Überblick über die Ursachen und Wirkungen des sozialen Konfliktes 
(in Antike, Mittelalter, Neuzeit), bespricht sodann die gescheiterten Lösungs
versuche, wozu auch die Produktionsgenossenschaft und das Mitbestimmungs
recht gezählt werden, definiert sodann Entstehung und Aufgabe der Betriebs
soziologie, beschreibt den Unternehmer, den Arbeiter, den Angestellten, um 
schließlich den Lösungsversuch selbst zu unternehmen. Die Gewährung von 
größtmöglicher Selbstverantwortung, um die es im Grunde bei allem gehe, die 
nicht durch Geschenke, Prämien, institutionelle Maßnahmen wie das Mit
bestimmungsrecht ersetzt werden können, sei ein menschliches und tief sitt
liches Anliegen. K . lehnt es auch ab, im Sinne der rein wirtschaftlichen Ent
wicklung zu denken, als ob als Folge der Automation die Überwachung im 
Betrieb von selbst zurückgedrängt würde.

Meister, Albert: Principes et tendances de la  planification rurale en Israël. 
AISC
M . legt dar, mit welchen Grundsätzen die landwirtschaftlichen Genossenschaf
ten in Israel angetreten sind, welche Methoden sie befolgt haben. Er stellt fest, 
daß die genossenschaftliche Produktion ursprünglich nicht nur eine wirt
schaftliche Seite hatte, daß man also heute im Stadium der Reife sich ebenfalls 
bewußt sein müsse, auf welchem sozialen Boden diese wirtschaftliche Form 
erbaut wurde.

Zimmermann, Harry W. -  Hrsg.: A sp ek te  der A utom ation.

Die List-Gesellschaft hatte im Oktober 1957 eine wissenschaftliche Aussprache 
über das Automationsproblem veranstaltet, woran 141 hervorragende Ver
treter der Wissenschaft, Industrie, Technik und Verwaltung teilnahmen. Um 
einigermaßen auf europäischem Boden diskutieren zu können, wurden vorher 
die vornehmlich durch die Automation betroffenen europäischen Industrie- 
und Verwaltungsbetriebe (Elektro-, Automobil-, Erdöl-, Chemische Industrie, 
Großversandhäuser, Betriebe öffentlicher Versorgung) untersucht. Das For
schungsmaterial wird im ersten Teil dieses stattlichen Buches geboten. Der 
zweite Teil bringt sodann die Referate und Diskussionen. Hier kommen 
Probleme zur Sprache, die nicht nur den Betriebswirtschaftler, sondern vor
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allem den grundsät2lich für die sozial-wirtschaftliche Entwicklung Interessier
ten angehen. Es sei nur auf die in der Diskussion berührten Probleme der 
unausweichlichen „Degradierung“ der menschlichen Arbeit, der Freizeit, der 
Konsumveränderung, der Umschichtung im Unternehmertum hingewiesen. 
Das Werk, das als die ergiebigste Veröffentlichung über die Automation 
bezeichnet werden kann, schließt mit einer guten Literaturübersicht.

9.3 Der Unternehmer 

Gross, Herbert: P etite entreprise et grand marché.

Übersetzung der deutschen Ausgabe: „Small business im großen Markt“ 
(1958). Das Buch behandelt die Situation der amerikanischen Klein- und Mittel
betriebe, wobei der Verf. Wert darauf legt, daß der Begriff des Klein- und 
Mittelbetriebes nicht mit dem deutschen „Mittelstand“ (im Sinn von Mittel
schicht) verwechselt werde.

Salieron, Louis : A u to rité  et commandement dans l ’entreprise.

S . bestimmt in dieser philosophisch gehaltenen Schrift die Autorität auf der 
Grundlage der geistigen Beziehung von Mensch zu Mensch. Die Autorität 
muß als geistige Schaffenskraft den Mitmenschen, d. h. den Untergeordneten, 
zur Verwirklichung einer Anordnung „zwingen“. Dieser Zwang ist aber 
wiederum ein freiheitlich geistiges Phänomen: Zwingen durch Belehrung 
über die Natur der Sache. Darum die Definition der Autorität: geistige Macht 
des Zwanges. Von hier aus begibt sich der Verf. in die Umwelt des Unter
nehmers und stellt im einzelnen die Maßnahmen fest, durch welche die Ein
sicht der Betriebsangehörigen überzeugt und ihr Wille bewogen wird, den 
Anordnungen des Chefs Folge zu leisten.

Sánchez Gil, M., SJ : Deontología de ingenieros y  directivos de empresa.

Die anregende Pflichtenlehre für Ingenieure und Leiter von Unternehmungen 
behandelt den dem Beruf vorgelagerten Bereich, die vielfältigen Aufgaben der 
Gerechtigkeit, die betriebliche Sphäre, den Raum der Technik, den sozialen 
Bereich, der die Arbeit betrifft, das Kommerzielle, das Rechtliche.

9.4.3 Gewerkschaften

D’Havé, Willy: Solidaritä t und G ew erkschaft. L
Der Artikel behandelt die moralische Pflicht zum Beitritt zur Gewerkschaft. 
Man findet darin ein sehr interessantes Inventar der Druckmittel, die auf 
Nicht-Mitglieder der Gewerkschaft ausgeübt werden können, um sie zum 
Beitritt zu veranlassen.

Fraga Iribarne, Manuel : E l  sindicalismo como fu e rza  política. RevEP

Der Kampf gegen den Kapitalismus erfüllte nur die erste Etappe in der Ent
wicklung der Gewerkschaften. In der zweiten Etappe, so erklärt der Verf.,

22 Utz, Grundsatzfragen II
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übernimmt die Gewerkschaft eine positive Aufgabe auf dem wirtschaftlichen, 
sozialen und politischen Feld. Er nimmt dabei Bezug auf die Gewerkschafts
bewegung verschiedener Länder (vor allem Englands, Deutschlands und 
natürlich seines Heimatlandes Spanien).

Harrington, Michael -  Jacobs, Paul -  ed. : L abor in  a Free Society.

Eine Sammlung von verschiedenartig orientierten Beiträgen über das Problem 
der Freiheit des Arbeiters in der heutigen Wirtschaft. Es geht dabei natur
gemäß im besonderen um die Stellung der Gewerkschaft. So verschieden die 
einzelnen Artikel auch sein mögen, so sind sich doch alle darin einig, daß man 
die gewerkschaftliche Demokratie nicht mit der politischen Demokratie ver
wechseln darf.

Hirsch-Weber, Wolfgang : G ewerkschaften in der P o litik .

Die Arbeit untersucht kritisch jene Situationen in der Entwicklung der Freien 
Deutschen Gewerkschaften und des Deutschen Gewerkschafts-Bundes, in 
denen sich diese Organisationen und ihre Führung zu einer politischen Hal
tung und Stellungnahme herausgefordert sahen. Es wird besonders geprüft, ob 
die Gewerkschaften gemäß ihren gesellschaftspolitischen Prinzipien die 
Regeln des demokratischen Zusammenlebens eingehalten haben. Im ersten 
Teil werden die Arbeitergewerkschaften vor dem zweiten Weltkrieg dar
gestellt, der zweite Teil behandelt die Entwicklung der Nachkriegszeit in 
Deutschland: Einheitsgewerkschaft, Hereinwachsen der Gewerkschaft in 
öffentliche Aufgaben, Gewerkschaft in der Mitbestimmungsfrage. Von beson
derem Interesse ist die Beurteilung der gewerkschaftlichen Aktionen (115-133), 
wo auch die Frage des politischen Streiks berührt wird. Den Ausdruck 
„politischer Streik“ meidet der Verf. allerdings (weil er zu sehr affektgebunden 
sei). Er betont, daß das natürliche politische Mittel, welches dem Bürger zur 
Verfügung stehe, um Maßnahmen des Parlamentes zu kritisieren, die Wahl sei, 
daß es aber Einzelfälle gebe, die in dieser Wahl nicht vorgesehen werden 
können. Bezüglich der Frage, unter welchen Umständen der Widerstandsstreik 
statthaft sei, äußert sich der Verf. allerdings sehr vorsichtig.

Mueller, H. Franz: K oalitionsfreiheit oder Koalitions^w ang? L
Dieser Überblick über die Diskussion, die in Amerika geführt wurde, inwieweit 
man den Beitritt zur Gewerkschaft durch Zwangsmittel herbeiführen könne, 
zeigt eine gewisse einheitliche Stellungnahme auf seiten der katholischen 
Autoren. Diese vertreten durchweg die Ansicht, daß die Zwangsgewerkschaft 
nicht, wie manche hoffen, zu einer funktional-korporativen Gesellschafts
ordnung, sondern zu einem totalen Laborismus führe; dieser aber könne 
keine bessere Lösung anbieten als der individualistische Kapitalismus von 
gestern. Es sei noch angemerkt, daß man sich überwiegend auch gegen die 
zwangsweise Erhebung von Beiträgen von Nichtmitgliedern ausspricht.

Neuville, Jean: L a  , ,représentativité“ des syndicats.

Welche Gewerkschaftsvertretung ist zuständig, wenn es darum geht, mit der 
öffentlichen Gewalt zu verhandeln? Das ist das Problem, um das es hier geht
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und das besonders im Hinblick auf Belgien behandelt wird. Im Zusammenhang 
mit der Frage wird das Thema des Gewerkschaftspluralismus berührt. Es geht 
aber vor allem darum, die echte Vertretung der Arbeiterschaft zu finden, um 
irgendwelche zufälligen, vielleicht sogar politischen Koalitionen auszuschalten. 
Die Schrift bietet zugleich einen Überblick über die Gewerkschaftsbewegung 
in Belgien.

Vanistendael, August: G ew erkschaftspluralism us oder E inheitsgew erk
schaft. L
Der Verf. sieht in der in Deutschland oft gelesenen Frage „Weltanschauliche 
Gewerkschaften oder freie Gewerkschaften?“ eine Begriffsverwirrung, da jede 
Gewerkschaft ideologisch orientiert sei (selbst die amerikanischen und bri
tischen Gewerkschaften) und da die christlichen Gewerkschaften alle der 
Gruppe der freien Gewerkschaften angehörten. Für ihn ist daher das Problem 
nur in der Formulierung „Gewerkschaftspluralismus oder Einheitsgewerk
schaft?“ zu stellen. Vom Grundsatz der Gewerkschaftsfreiheit aus spricht 
sich der Verf. energisch gegen die Einheitsgewerkschaft aus. Die freie Organi
sation der Arbeiter sei so wirksamer und besser gegen jede kommunistische 
oder andere Diktatur geschützt.

9.4.4 Streik

Rüthers, Bernd: S tre ik  und Verfassung.

Einer der beherrschenden Züge der modernen Demokratie ist der Ansturm 
zahlreicher und mächtiger Interessengruppen auf die Schlüsselstellungen 
hoheitlicher Macht, gleichviel ob es sich um Gesetzgebung, Regierung oder 
Rechtsprechung handelt. Der politische Streik ist nur einer dieser Fälle. Daß 
solche Angriffe sogar notwendig werden können, kann eine nüchterne Über
legung über die einzig mögliche Überwindung totalitärer Systeme erbringen. 
Eine verfassungsrechtliche Anerkennung der organisierten Interessen ist 
darum für die Demokratie eine Notwendigkeit. Anderseits erwachsen dieser 
gerade daraus schwerste Gefahren. Von dieser grundsätzlichen Sicht her geht 
R . an das Problem des Streiks. Nach einem kurzen Überblick über die Ge
schichte des Streikbegriffs und des Streikvorganges bespricht er den arbeits
rechtlichen Streik nach dem Deutschen Grundgesetz, sodann den politischen 
Streik nach dem Deutschen Grundgesetz (der politische Kampfstreik im Sinne 
des verfassungsändernden und des verfassungsaufhebenden Streiks, arbeits
rechtlich-politischer Streik, politischer Demonstrationsstreik, Beamtenstreik). 
Die gut dokumentierte und allseits abgewogene Arbeit lag 1956 der Rechts
und Staatswissenschaftlichen Fakultät an der Universität Münster als Disser
tation vor. Die Literatur wurde nachgeführt. (Vgl. jedoch dazu noch W . T ill
mann, Politischer Streik und Verfassung; Besprechung in Band I, 327).

9.4.5 Mitbestimmung

Clegg, H . A .:  A  N ew  A pproach to In d u stria l D em ocracj.

Der Verf. behandelt die Frage der Mitbestimmung des Arbeiters im Betrieb, 
vor allem den Einfluß der Gewerkschaften. Man findet hier einen anregenden 
Überblick über die Erfahrungen in England, Deutschland und Jugoslawien.

22*



340 IV. Die wirtschaftliche Ordnung

Mitbestimmung und Miteigentum in Europa.
Die Akten der Tagung der katholischen Unternehmer (31. 3. — 1. 4. 1960), 
auf der die Frage der Mitbestimmung und des Miteigentums des Arbeiters 
besprochen wurde, enthalten das sorgfältig ausgearbeitete Referat von H . J .  
W allraff (13—34), ferner die Berichte aus den europäischen Ländern zur Frage 
der Mitbestimmung des Arbeitnehmers im Betrieb und das Schlußreferat von 
J .  David. W allra ff nennt den eigentlichen Grund, welcher zur Forderung des 
Mitbestimmungsrechts geführt hat: Rettung des Arbeiters vor der Vor- und 
Übermacht des Kapitals. Im großen und ganzen sieht er die Lösung des Pro
blems nicht typisch in der Mitbestimmung. Man müsse außerdem bezüglich 
der Mitbestimmung stets auch die Form des Unternehmens ins Auge fassen, 
um das es gerade gehe. J . D avid  geht auf die verschiedenen Arten der Eigen
tumsverteilung in Arbeiterhand ein. In der Genossenschaft sieht er nicht 
gerade eine glückliche Wendung. Die Idee des Arbeiters als freien Aktionärs hat 
für ihn manches Irreale an sich. Mehr Vertrauen schenkt er den Investment
gesellschaften und vor allem der Beteiligung an der Sozialversicherung. Sehr 
gut wird darauf hingewiesen, daß bei allen betriebswirtschaftlichen Fragen die 
Freizügigkeit der Arbeiter nicht übersehen werden darf.

9.4.6 Ergebnisbeteiligung — Miteigentum

Loesch, Achim von: Z u r  P roblem atik des M iteigentum s.

Der Verf. untersucht die von Vertretern der katholischen Sozialdoktrin zu
gunsten der Eigentumsbildung verteidigten Argumente. Unter Eigentums
beteiligung wird die Beteiligung der Arbeitnehmer an der Selbstfinanzierungs
rate der Industrie verstanden: Eigentumsbildung der Arbeitnehmer am zu
wachsenden Produktionsmittelvermögen. Die vom Autor behandelten Mit
eigentumspläne sehen keinen „normalen“ Erwerb von Produktionsmittel
eigentum vor (Kauf von Aktien, Obligationen usw.), keine bloße Änderung 
der Einkommensverwendung bzw. der Spargewohnheiten, sondern bezwecken 
eine Neuverteilung der selbstfinanzierten Vermögen. Quelle ist der Betriebs- 
bzw. Unternehmensgewinn. Sowohl bezüglich des betrieblichen wie des 
überbetrieblichen Miteigentums äußert sich der Verf. sehr skeptisch. Neben 
anderen Nachteilen sei besonders das Ineinanderfließen von Arbeitsplatz
risiko und Vermögensrisiko zu nennen. Überbetrieblich gesehen, ergibt sich 
nach der Meinung des Verf. vor allem Beschränkung der Dispositionsfreiheit 
der Fondsverwaltungen der Kapitalanlagegesellschaften. Vom gesamtwirt
schaftlichen Standpunkt aus werden eine Reihe von Argumenten gegen die 
katholische Ansicht (hier vorab gegen von Ne/l-Breuning) vorgebracht.

Spicgelhalter, Franz: Z iele und M öglichkeiten der Ergebnisbeteiligung der 
A rbeitnehm er.

Die kurze Schrift, die aus reichem Wissen schöpft, gibt in knappster Form und 
präziser Formulierung einen nahezu erschöpfenden Überblick über die vielen 
Formen (Kostenersparnisbeteiligung, Produktions- und Umsatzbeteiligung, 
Betriebs- und Unternehmungsbeteiligung, Dividendenbeteiligung, Substanz
zuwachsbeteiligung) und Zielsetzungen der Ergebnisbeteiligung der Arbeit-
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nehmer (z. B. bessere Entlohnung, vor allem Entlohnung der quasi-unter
nehmerischen Leistungen der Mitarbeiter, Leistungssteigerung, Verbesserung 
der menschlichen Stellung des Arbeitnehmers usw.). Dabei wird die enge 
Verknüpfung zwischen den einzelnen Formen und den verschiedenen Ziel
setzungen unterstrichen. Sorgfältig aufgestellte Tabellen erleichtern das Ver
ständnis.

Ville, Georges: A ctionnaria t ouvrier e t participation financière du personnel 
dans l ’entreprise.

Eine heftige Kritik an der Ansicht, die Beteiligung des Arbeiters am Kapital 
des Unternehmens würde in irgendeiner Weise sein Verhältnis zum Betrieb 
verbessern. „Die finanzielle Teilhabe ist eine Institution der Verteilung zwi
schen nehmenden Parteien, die wahre Teilhabe des Personals am Unternehmen 
muß zwischen aktiven und gebenden Parteien sich vollziehen“ (101). Diese 
konstruktive Zusammenarbeit wird der Verf. in einer weiteren, in Aussicht 
gestellten Studie behandeln.

9.9 Wirtschaftsverbände und Staat 

Grégoire, Marcel : L es syndicats et la  politique. RP
Der Artikel behandelt die Beziehungen der Verbände (der Arbeitgeber- wie 
Arbeitnehmerverbände) zum Staat. An sich sieht er in der Inkorporierung der 
Verbände in eine berufsständische Ordnung eine ideale Lösung. Doch erkennt 
er hierfür keine Realisierungsmöglichkeit, die die Gefahr des Ständestaates 
ausschließt. Es bleibe also nur übrig, den Verbänden eine entsprechende 
politische Aufgabe zuzugestehen, eine Aufgabe wirtschaftspolitischer oder 
sozialpolitischer Natur, die aber niemals Zur Parteipolitik ausarten dürfe. Der 
Artikel schließt mit einer kurzen Erörterung über die Legitimität des Streiks.

Meynaud, Jean -  Meyriat, Jean: L es , ,Groupes de Pression“ en Europe 
Occidentale. RFSP
Eine brauchbare Zusammenstellung von Veröffentlichungen über die „pressure 
groups“ in verschiedenen Ländern.

10.1 Die Regulatoren des Wettbewerbs -  Allgemein 

McEwen, Robert J., SJ: F a ir Trade L aw s. SO
Der Artikel behandelt die soziale Gerechtigkeit von Preisabsprachen in bezug 
auf amerikanische Verhältnisse.

10.3 Wirtschaftspolitik -  Finanzpolitik -  Steuerpolitik 

Agrarentwicklung. OW
Obwohl das Heft im allgemeinen wirtschaftstechnische Beiträge enthält, so 
ist es doch wegen seiner soziologischen Ausrichtung von grundsätzlicher 
Bedeutung. Man findet hier u. a. Artikel über: Agrarpolitik im Wandel der
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Weltpolitik, Agrarprobleme der Entwicklungsländer, Agrargesellschaft und 
Industriegesellschaft in Ostmitteleuropa, die Rolle der Landwirtschaft in der 
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung der Vereinigten Staaten, 
das Wesen des sowjetischen Agrarsystems, gleichgewichtige Entwicklung 
von Industrie und Landwirtschaft am Beispiel des südamerikanischen Raumes.

Boulding, Kenneth E. : Principles o f Economic Policy.

Nach einer Einführung über den Begriff der Wirtschaftspolitik behandelt der 
Verf. die vier Normen, welche eine Wirtschaftspolitik leiten müssen: wirt
schaftlicher Fortschritt, wirtschaftliche Stabilität, wirtschaftliche Gerechtig
keit, wirtschaftliche Freiheit. Sodann zeigt er, wie schwierig es ist, diese Nor
men in der Wirklichkeit gegeneinander abzugrenzen. Anschließend geht er 
auf die Anwendung dieser Prinzipien ein (Steuerpolitik, Finanzpolitik, Ein
kommenspolitik, Handelspolitik, Agrarpolitik, Arbeitspolitik, Kriegs- und 
Friedenspolitik, usw.). Abgesehen von der grundsätzlichen Befürwortung der 
freien Marktwirtschaft nimmt der Autor nicht Stellung zu ethischen Normen, 
wie z. B. in der Darstellung des Verhältnisses zwischen wirtschaftlichem Fort
schritt und Bevölkerung klar wird.

Dehove, Gérard : L es concepts fondam entaux.

Das mit präzisen Definitionen arbeitende, klar geschriebene Buch behandelt
1. die Elemente der individualwirtschaftlichen Entscheidung, 2. die Elemente 
der wirtschaftlichen Entscheidung einer politischen Gesamtheit. Im 1. Teil 
werden Begriffe wie wirtschaftliche Güter, Werte, Nutzen, Interesse, Gleich
gewicht von Angebot und Nachfrage, Preisbildung usw. abgeklärt. Der
2. Teil, d. h. die Darlegungen über die wirtschaftspolitischen Entscheidungen 
im Großen, dürfte den Grundsatzbeflissenen besonders interessieren, weil der 
Autor hier Begriffe wie öffentliches Wohl, öffentliches Interesse usw. analysiert.

Etzel, Franz : G utes G eld durch gute P o litik .

Der Wirtschaftsminister der Deutschen Bundesrepublik gibt in dieser populä
ren Schrift die Prinzipien seiner Wirtschafts- und Finanzpolitik wieder. Man 
wird das Augenmerk besonders auf die Ausführungen über Wirtschaft und 
Gesellschaft richten, wo das Ordnungsbild der sozialen Marktwirtschaft 
geschildert wird. Im Abschnitt über die Mittelstandspolitik (185ff.) wird 
betont, eine gute allgemeine Wirtschaftspolitik sei immer zugleich auch eine 
gute Mittelstandspolitik.

Eucken, Walter: G rundsätze der W irtschaftspo litik . Hrsg. v. Edith Eucken 
und Karl Paul Hensel.
Das Buch, das hier bereits in der dritten (unveränderten) Auflage vorliegt, ist 
die reifste Frucht des Schaffens des Verf. Nach einer kurzen Einführung in das 
ordnungspolitische Problem behandelt das Werk die Mängel der Wirtschafts
politik des „Laissez-faire“ und der Zentralverwaltungswirtschaft, die Grund
fragen der Freiheit und Ordnung in der Wirtschaft, sodann die Wettbewerbs
ordnung als einzige Verwirklichung einer in Freiheit und Ordnung sich voll
ziehenden Wirtschaftspolitik, schließlich die tragenden Kräfte dieser Wirt
schaft. Vom wirtschaftsethischen Standpunkt ist dieses Werk in nahezu er
schöpfender Weise von E .  E .  N a w o th  kritisiert worden.
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Galbraith, John Kenneth: G esellschaft im  Ü berfluß. Aus dem Amerika
nischen übersetzt von Rudolf Mühlfenzl. -  L ’ère de l ’opulence. Traduit 
de l’anglais par Andrée R. Picard.
Das an wirtschaftspolitischen Einsichten reiche Buch ist zugleich mit höchstem 
literarischem Können geschrieben. Der Verf. legt einleuchtend dar, daß wir 
immer noch zu sehr in die alten wirtschaftlichen Vorstellungen verwickelt 
seien, die aus einer Zeit stammen, als die Welt arm und noch tief im Elend war 
und es darum ging, Güter zu produzieren. Wir seien immer noch der Ansicht, 
daß man in Krisenzeiten mehr Absatzmärkte suchen und darum immer mehr 
produzieren müsse. Zu diesem Zwecke würden stets neue Bedürfnisse geweckt, 
die Menschheit werde also künstlich immer bedürftiger gemacht, womit 
inflationistische Tendenzen unvermeidbar seien. Man hänge immer noch an 
dem Gedanken, daß an den produzierten Gütern mehr liege als an der Arbeit 
und am Einkommen, die es dem Menschen zu besorgen gelte. Unser Autor 
sieht eine Möglichkeit, das echt verstandene soziale Gleichgewicht herzu
stellen, nur in der Abwendung von dem alt-kapitalistischen Denken zugunsten 
des öffentlichen Sektors. Er entwickelt hier unter anderem die Lehre von der 
mobilen Arbeitslosenversicherung. Das Buch, das man mit gespanntem 
Interesse geradezu in einem Zug liest, dürfte von keinem Wirtschaftspolitiker 
übergangen werden. (Vgl. jedoch die beachtenswerten kritischen Bemer
kungen von H .-J. A rndt, in: ARSP 46 [1960] 264-269).

Granda, Antonio de la : P olítica del bienestar social.

Vom Standpunkt einer humanisierten Wirtschaftspolitik aus, die der Verf. 
mit dem Namen „Salarismus“ belegt, werden der Liberalismus und der 
Marxismus kritisiert.

Harbrecht, Paul P., SJ : The Economic Republic. SO
Der Artikel weist die langsame und stetige Auflösung des kleinen Privat
unternehmens und die ununterbrochen sich vollziehende Konzentration der 
Wirtschaft auf. Diese Tatsache sei unbestreitbar und unabwendbar. Die 
Wirtschaftsplanung würde ebenso unvermeidbar. Die entscheidende Frage sei 
aber, ob und inwieweit es uns gelinge, die politische Macht aus dem Spiel 
zu halten.

Hünermann, Josef: K onjunkturen und K risen im  B lick  sozialer Verantw or
tung.

Ein für die breite Öffentlichkeit bestimmtes Handbüchlein der Konjunktur
politik. Es werden die Prinzipien der Konjunkturpolitik im Gegensatz zur 
liberalen und marxistischen Auffassung entwickelt (Sicherung von Arbeit und 
Brot, Erhaltung und Förderung des Wohlstandes, Aufrechterhaltung der frei
heitlichen Gesellschaftsordnung). Es schließt sich eine allgemeinverständliche 
Einführung in die Konjunkturtheorie und in das Problem der Konjunktur
diagnosen und -prognosen an. Im einzelnen werden die Träger der Konjunk
turpolitik genannt und die Pflichten dieser Träger umschrieben. In großen 
Zügen werden die Partnerschaftsbestrebungen (Mitbestimmung, Gewinn
beteiligung, Miteigentum), die Konjunkturgewinne und Steuergesetze 
bewertet.
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Wirtschaftsordnung und Menschenbild. Geburtstagsgabe für Alex
ander Rüstow.

Eine Sammlung von Artikeln wirtschaftspolitischer Natur, von denen im 
Rahmen der Grundsatzfragen besondere Beachtung verdienen: G . Briefs, 
Elemente der Weltanschauung in der Formation des Wirtschaftslebens (9-19), 
H . Niehaus, Einige Widersprüche in der Agrarpolitik (25-37), H . Priebe, 
Agrarpolitik im Strukturwandel von Wirtschaft und Gesellschaft (71-89), 
W . Röpke, Die politische Dimension der Wirtschaftspolitik (99-113), G . Schmöl- 
ders, Das Bild des Menschen in der neuen Wirtschaftspolitik (115-127).

10.4 Wirtschaftsrecht 

Right to Work Laws and Freedom. RevSE

Das Heft bringt eine Reihe von grundsätzlichen Artikeln zur Kritik des 
Arbeitsrechts der USA. Hierbei wird die Gerechtigkeit sowohl von seiten der 
Arbeiterwelt als auch der Unternehmer abgewogen und die Frage der Bewe
gungsfreiheit der Gewerkschaften (Leo  C . Brown)  und der Zwangs mäßigen 
Einheitsgewerkschaft ( Goet% A .. Briefs) besprochen.

10.6 Der Staat als wirtschaftendes Subjekt -  Verstaatlichung 

Hamm, Walter: Kollektiveigentum .

Das Buch beschäftigt sich mit den ordnungspolitischen Fragen, die durch die 
Existenz öffentlicher Unternehmen und deren besondere Verhaltensweise auf
geworfen werden. Im ersten Teil wird die Ausgangslage in der Bundes
republik Deutschland Umrissen (eingehende Betrachtung des Marktanteils der 
öffentlichen Unternehmen in einigen wichtigen Branchen im Anhang). Die 
ordnungspolitischen Folgen, die entstehen, wenn die öffentliche Hand über 
eigene Produktionsmittel verfügt und in die Wirtschaftspläne ihrer Unter
nehmen eingreift, werden im zweiten Teil behandelt. Der dritte Teil bespricht 
in einer kritischen Analyse die Argumente, die zugunsten öffentlicher Unter
nehmen angeführt werden, und steckt die Grenzen ab, innerhalb welcher die 
öffentliche Hand mit ihrem Produktionsmitteleigentum das beabsichtigte Ziel 
erreicht, ohne die Wirtschaftsordnung zu stören. Man findet übrigens im 
letzten Teil anregende Beispiele für die staatliche Aufsicht über marktbeherr
schende Unternehmen (Staatsaufsicht über die Eisenbahnen der Vereinigten 
Staaten). Das gründliche Buch kommt Zum Resultat, daß das öffentliche 
Produktionsmitteleigentum nur eines unter vielen wirtschaftspolitischen Mitteln 
darstellt. Nur dann, wenn die privaten Unternehmen auf monopolistischen 
Märkten nicht bereit seien, vom Staat als notwendig erachtete Produktions
ziele zu tragbaren Bedingungen zu verfolgen, und wenn das mit der Reali
sierung staatlicher Wünsche verknüpfte Risiko privaten Unternehmen zu hoch 
erscheine, könne es sich als vertretbar erweisen, daß die öffentliche Hand 
selbst über Produktionsmitteleigentum verfüge.
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Rhein, Eberhard: M öglichkeiten und Probleme staatlicher Investitionsplanung 
in  der M arktw irtscha ft, dargestellt am  B eispiel Frankreichs.

In den beiden ersten Kapiteln: „Die Investitionspläne als Grundlage der 
französischen Wirtschafts- und Investitionspolitik“ und „Die Realisierung 
der Investitionspläne mit Hilfe von investitionspolitischen Maßnahmen“, 
kommt es dem Verf. einzig auf eine Bestandsaufnahme an. Im 3. Kapitel, in 
dem er die französische Investitionsplanung kritisch würdigt, kommen Grund
satzfragen von weittragender Bedeutung zur Sprache. Hier geht es um das 
Problem, ob es sich bei der Festlegung der globalen Investitionsrate nur um 
eine „politische“ Entscheidung handle oder ob sich gewisse ökonomische 
Kriterien entwickeln lassen, auf die diese Entscheidung ausgerichtet werden 
kann. Wird das optimale Investitionsvolumen bestimmt oder nur die Größe der 
Variabein, welche dazu beitragen könnten, eine maximale (optimale) Investi
tionsrate hervorzurufen und damit das Ziel der Vollbeschäftigung zu erreichen? 
Bei einer Einzelinvestition sind die Risiken begrenzt, anders dagegen, wenn im 
Rahmen der Investitionsplanung eine Entscheidung über die künftige Wirt
schaftsstruktur gefällt wird. Dann wird über das Schicksal von Nationen, 
nicht über das von privaten Vermögen entschieden. Das französische Pla
nungsamt hat nie versucht, die theoretisch günstigste Investitionsrate für die 
Gesamtwirtschaft zu bestimmen. Die Entscheidung über die Investitionsrate 
wird in Frankreich eigentlich von den einzelnen Modernisierungskommissionen 
für die verschiedenen Branchen gefällt. Die beiden Etappen der Investitions
planung, Festlegung der globalen Investitionsrate und Verteilung auf die 
einzelnen Wirtschaftszweige, sind also eng miteinander verknüpft. Die Ver
teilung der Investitionen auf die einzelnen Sektoren der Wirtschaft ist, wie der 
Autor weiter ausführt, deswegen von so ausschlaggebender Bedeutung, weil 
die heute vorgenommenen Investitionen weitgehend die künftige Wirt
schafts- und Produktionsstruktur bestimmen. Es ist rasche Anpassung der 
Produktionsstruktur an die Wandlungen der Produktions- und Organisations
technik erfordert. Hier begegnen sich soziale Rücksichten und wirtschaftliche 
Überlegungen. Die Erhaltung der vorwiegend kleinbäuerlichen Struktur der 
französischen Landwirtschaft hat nicht nur die Entwicklung der Landwirt
schaft, sondern auch die Industrialisierung des Landes in gewissem Umfang 
gehemmt. Darum untersucht der Autor, ob die Investitionsplanung imstande 
sei, das Problem der optimalen Verteilung der Investition besser zu lösen als 
das Problem der Investitionsrate. In seiner Schlußbemerkung betont er, daß 
man von denjenigen, welche die Investitionsplanung vornehmen, keine 
Prophezeiungen erwarten dürfe. Das Risiko der Investition und das Auf
spüren neuer Absatzmöglichkeiten soll den Unternehmern nicht erspart 
bleiben. „Die Investitionsplanung will lediglich erreichen, daß die Investi
tionsentscheide aus dem häufig engen betrieblichen und kurzfristigen Rahmen 
befreit werden, daß nicht mehr investiert bzw. nicht investiert wird, weil die 
augenblickliche Konjunktur oder sonstige vorübergehende Indizien dies für 
gegeben erscheinen lassen“ (159). Investitionsplanung ist also eine wertvolle 
Ergänzung der betrieblichen Marktforschung.
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14. Geld -  Kredit

Aymard, Philippe: L a  Banque et l ’E ta t.

Nachdem der Verf. in der Einleitung einen kurzen Überblick über die wirt
schaftlichen Bewegungen in Frankreich seit 1945 gegeben hat, behandelt er in 
drei großen Teilen Kredit, Sparen, Devisen. Unter diesen drei Führungs
titeln wird der gesamte Tätigkeitsbereich der Bank gründlich und eindring
lich geschildert. Der Verf. verfolgt hierbei die Entwicklung in Frankreich von 
1945-1959. Das Augenmerk ist stets auf die wirtschaftspolitischen Aus
wirkungen der Bankgeschäfte gerichtet, wenngleich die betriebswirtschaft
liche Seite nicht vernachlässigt wird. Das Buch ist zugleich eine ausgezeichnete 
Berufsethik des Bankiers.

Lechner, Hans H .: M arktw irtschaftliche Theorie des neutralen Geldes.

Der Autor beleuchtet (mit/ .  Koopmans diskutierend) kritisch die Versuche, den 
Tatbestand der Neutralität des Geldes auf der Grundlage der Trennung von 
Geld- und Gütertheorie zu analysieren. Er koordiniert nicht nur das Geld, 
sondern integriert es in der Gütertheorie. Besonders sei hingewiesen auf 
„Neue Reformvorschläge und die marktwirtschaftliche Theorie des neutralen 
Geldes“ (101-108). Wenngleich die Schrift in erster Linie wirtschaftstheore
tischen Charakter hat, so interessiert sie auch den Grundsatzbeflissenen wegen 
der Stellungnahme zur Wirtschaftsordnung.

Währungssystem und Gesellschaftsordnung. OW

Neben den wirtschaftswissenschaftlich orientierten Beiträgen über die Wäh
rungspolitik einzelner Länder (besonders Rußland, Vereinigte Staaten, Ent
wicklungsländer) bietet das Heft Artikel über die moderne Währungs
geschichte, die Stabilhaltung des Geldwertes, der Vollbeschäftigung und des 
Zahlungsbilanzausgleiches, die Macht und Ohnmacht der Geldpolitik, die 
Währungspolitik im Hinblick auf die wirtschaftliche Freiheit.

15. Internationale Wirtschaftsprobleme

Clairmonte, Frederick: Economic L iberalism  and Underdevelopment.

Der Verf., ein „Neo-Keynesianer“, will darstellen, daß das liberale Wirt
schaftssystem des laisse^-faire nicht ausreicht, um die wirtschaftliche Expansion 
anzuregen und zu unterhalten. Er zeigt dies an verschiedenen Beispielen von 
unterentwickelten Ländern aus Asien, Afrika und Latein-Amerika.

Clark, Colin: L a  terre p eu t nourrir ses habitants. JM
Der Verf. weist nach, daß die Güter der Erde ausreichen, um auch eine wach
sende Menschheit genügend zu ernähren, sofern natürlich eine geordnete Aus
beutung der materiellen Quellen gesichert ist.



15. Internationale Wirtschaftsprobleme 347

Myrdal, Gunnar: Ökonomische Theorie und unterentw ickelte Regionen. Nach 
der englischen Originalausgabe übersetzt von Dr. Ben Lehbert.
M . richtet die Aufmerksamkeit auf einen besonderen Aspekt der internatio
nalen Situation, nämlich auf die große und ständig wachsende wirtschaft
liche Ungleichheit zwischen entwickelten und unterentwickelten Ländern. Im 
ersten Teil behandelt er den Mechanismus nationaler und internationaler 
wirtschaftlicher Ungleichheit (besonderes Augenmerk ist zu richten auf das 
Prinzip der zirkulären und kumulativen Verursachung, das in Kapitel 2 
behandelt wird). Im zweiten Teil „Wirtschaftliche Ungleichheiten, öffentliches 
Gewissen und Wirtschaftstheorie“ werden die Wertprämissen, mit denen der 
Verf. arbeitet, dargestellt (vgl. hierzu besonders auch sein Buch „An Inter
national Economy“, London 1956, übersetzt: „Internationale Wirtschaft“ , 
Berlin 1958). Die Grundeinstellung unseres Verf. wird wohl am deutlichsten 
durch folgende Sätze gekennzeichnet: „Das systematische Vorurteil, das in so 
vielen unserer intellektuellen Bemühungen in Verbindung mit internationalen 
politischen Ratschlägen für unterentwickelte Länder bemerkbar ist, gründet 
sich auf der Tatsache, daß man fast immer dem Gleichgewichtsgedanken eine 
dominierende Stellung einräumt, sowie der weiteren Tatsache, daß dieses 
Gleichgewichtsdenken ideologisch an die beharrlichen alten Neigungen für die 
Interessenharmonie, das Laissez-faire und den Freihandel gebunden ist. Das 
Gleichgewichtsdenken ist mit einem telos durchtränkt und mit objektivierten 
und dadurch verborgenen Wertungen. Selten ist es nur ein theoretisches 
Werkzeug, das in vollem Bewußtsein seiner vom wirtschaftspolitischen 
Standpunkt her gesehenen vollständigen Willkür gewählt wurde . . . Während 
ein realistischer Ansatz, d. h. die Anerkennung zirkulärer Verursachung mit 
kumulativen Effekten in der sozialen Entwicklung, Argumente für die staat
liche Planung und Lenkung der wirtschaftlichen Entwicklung in unterent
wickelten Ländern abgibt, hat das Gleichgewichtsdenken die Tendenz, auf 
Grund seiner ideologischen Hintergedanken zu Laissez-faire-Schlußfolge- 
rungen zu führen“ (153f.).
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Die wirtschaftliche Ordnung

Das Modelldenken wird einheitlich nur noch als Methode wirtschafts
wissenschaftlicher Analyse erkannt. Der alte Liberalismus ist überwun
den. Aber man geht noch weiter, indem man die Wirtschaftspolitik der 
Gesellschaftspolitik unterordnet, und zwar selbst von seiten jener 
Autoren, die sich sonst neoliberal nennen. Allerdings handelt es sich 
zunächst nur um programmatische Sätze, die noch nichts darüber aus- 
sagen, wie man sich im einzelnen die Einordnung der Wirtschafts
politik in die Gesellschaftspolitik vorstellt (so z. B. bez. Familienpolitik, 
Lohnpolitik).
Die Zusammenhänge zwischen Ethik und Wirtschaft werden durchweg 
positiv beurteilt. Allerdings scheint die Ethik immer nur als ein bloßes 
Datum angesehen zu werden, welches man um der Leistungssteigerung 
der menschlichen Arbeit willen berücksichtigen muß. Eine eigentliche 
normative Wirtschaftsauffassung, ob auf der Ebene der Volkswirt
schaft oder des Betriebes, scheint noch nicht durchzudringen.
Der wirtschaftliche Fortschritt wird in enger Bindung an die Kultur
entwicklung gesehen. Hierzu führt vor allem die besorgniserregende 
Erkenntnis, daß die stets fortschreitende Arbeitsteilung den Menschen 
zur Maschine erniedrigt. Freilich ist oft genug nicht so sehr die ethische 
Verantwortung um den Menschen und den Bestand der Personenwürde 
in der Wirtschaft maßgebend als vielmehr die Befürchtung, der zum 
technischen Instrument herabgedrückte Mensch könnte durch sein 
übersteigertes Freizeitbedürfnis und durch seine politische Aktion die 
freie Wirtschaft zertrümmern. Die aus der Automation sich ergebenden 
Folgeerscheinungen verschärfen noch diese Problematik.
Abgesehen von den deutschen Veröffentlichungen kündet sich eine 
gewisse Tendenz zur wirtschaftlichen Planung an, und zwar nicht etwa 
nur auf sozialistischer Seite, sondern auch im Lager von bisherigen 
Anhängern der Marktwirtschaft. Das Motiv ist dabei die Sorge um die 
kulturellen Belange der Gesellschaft, um eine auf den Menschen aus
gerichtete Wirtschaft. Sollte sich diese Entwicklung weiter ausbauen, 
dann würde den neoliberalistischen Ordnungsforderungen kaum mehr 
Gehör geschenkt. Gerade im Hinblick auf die Entwicklungsländer 
wird mehr und mehr eine Verschmelzung zwischen Gesellschaftspolitik 
und Wirtschaftspolitik bemerkbar.
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Eine gewisse Ernüchterung in der Frage des Miteigentums des Arbeit
nehmers äußert sich da und dort in den nicht-deutschen Veröffentli
chungen. Man betont mehr die Einbeziehung der persönlichen Verant
wortung des Arbeitnehmers als die materielle Seite der Eigentumsfrage.

L’ordre économique

Actuellement l’idée du modèle n’est généralement admise que comme 
méthode pour l’analyse des sciences économiques. L’ancien libéralisme 
est dépassé. Mais on va encore plus loin. Même les auteurs qui par 
ailleurs se disent néo-libéraux subordonnent la politique économique à 
la politique sociale. Il ne s’agit actuellement que d’affirmations géné
rales qui ne dévoilent pas encore clairement la position prise dans la 
réalisation d’une politique économique socialement structurée (ainsi 
p. e. dans la question de la politique familiale et dans celle de la politique 
des salaires).
Les relations entre l’éthique et l’économie sont reconnues. Toutefois 
il semble que l’éthique ne soit considérée que comme un fait avec lequel 
il faut tenir compte pour la productivité du travail humain. Une véri
table conception normative de l’économie, soit sur le plan de l’écono
mie nationale, soit sur celui de l’entreprise, n’est pas encore présente. 
La notion du progrès économique est étroitement liée à celle de l’évo
lution culturelle à cause de la constatation d’un fait redoutable : le rabais
sement de l’homme à une machine par suite de l’émiettement de plus 
en plus grand du travail. Sans doute ce n’est souvent pas la responsabi
lité éthique pour l’homme et la dignité de la personne humaine qui pré
domine dans la pensée économique, mais plutôt celle que l’homme, 
ravalé au rang d’un instrument technique, puisse ruiner l’économie 
libre par des revendications exagérées d’heures de repos et par son 
action politique. Les conséquences provenant de l’automatisation agra- 
vent encore ce problème.
Abstraction faite des publications allemandes, il se fait jour une cer
taine tendance vers une économie dirigée. Cela n’est pas seulement le 
cas pour les socialistes, mais aussi pour ceux qui ont été jusqu’à présent 
les partisans de l’économie libre de marché. C’est en partie le souci de 
l’orientation culturelle de la société qui en est la cause. Si cette tendance 
s’accentue encore, il est clair que les principes d’ordre néolibéraux ne 
trouveront plus d’adeptes. C’est plus spécialement en rapport avec les 
pays en voie de développement que nous remarquons de plus en plus 
une certaine fusion entre la politique sociale et la politique économique.
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Quant à la «copropriété», les publications non-allemandes gardent 
actuellement une certaine réserve. On met l’accent plus sur la question 
de la responsabilité de l’ouvrier dans l’entreprise que sur les avantages 
matériels de la propriété.

The Economic Order

Actually the idea of “model” is generally accepted only as an analytic 
method of the science of economics. The old liberalism is out of date. 
And even more: those authors who call themselves “neo-liberals” sub
ordinate economic policy to social policy. So far, however, there are 
only general affirmations or rather vague outlinings of general pro
grams or policy which have nothing much to say on the concrete reali
zation of that socially structured economic policy (e.g. family and salary 
policy).
The relations between morals and economics are, in general, fully 
recognized. It seems, however, that morals are only a factor to be con
sidered in order to increase human productivity. A real normative con
ception of economics, either on the national or on the enterprise level, 
is not yet to be found.
Progress in the realm of economics is seen to be closely bound up with 
and even dependent upon cultural advancement. This is all the more 
true when one considers the alarming fact that man is being reduced 
to the level of a machine because of the increasing division of work. 
The guiding principle is not so much the ethical responsibility for man 
and his personal worth in the economic order as the fear that the human 
being, who is degraded to the level of a technical instrument, could ruin 
free economy by means of his exaggerated demands for leisure and by 
his political action. The consequences of automation increase these 
problems considerably.
Apart from German publications altogether, a certain trend towards 
economic planning may be observed. This is true not only of socialist 
writers, but also of the former adherents of free-market economy. The 
underlying motive is concern for the cultural interests of the society. 
The neo-liberal principles of order would find fewer adherents if this 
tendency continued to grow. In the case of the under-developed coun
tries a unification of social and economic policy is to be seen.
Here and there in non-German publications there is also discernible a 
certain prudent caution in the question of co-ownership. The personal 
responsibility of the worker is stressed more than the material aspect of 
the question of ownership.
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El orden económico

Hoy día la idea del modelo económico sólo es admitida generalmente 
como método para el análisis de las ciencias económicas. El antiguo 
liberalismo está superado; se va más lejos. Incluso aquellos autores que 
en otras partes se dicen neoliberales, subordinan la política económica 
a la política social. Actualmente sólo se trata de afirmaciones generales, 
sin revelar claramente aun la posición tomada en la realización de una 
política económica socialmente estructurada (así por ejemplo en lo 
referente a la cuestión de la política familiar o de la política de salarios).
Se reconocen las relaciones entre la ética y la economía, sin embargo 
parece que la ética sólo sea considerada como un hecho con el cual se 
debe de contar para la productividad del trabajo humano. Una ver
dadera concepción normativa de la economía, ya sea en el plano de la 
economía nacional o en el de la empresa, no está aun expuesta.
La noción de progreso económico está estrechamente relacionada con 
la de evolución cultural a causa de la constatación de un hecho temible: 
como consecuencia del desmenuzamiento creciente del trabajo el hombre 
ha sido rebajado al papel de una máquina. Sin duda, no es a menudo la 
noción de la responsabilidad ética para el hombre o la de la dignidad 
de la persona humana la que predomina en el pensamiento económico, 
sino más bien aquella que el hombre, degradado al nivel de un instru
mento técnico, pueda arruinar la libre economía por sus reivindicaciones 
exageradas de horas de reposo o bien por su acción política. Las con
secuencias procedentes de la automatización agravan aun más este 
problema.
Dejando aparte las publicaciones alemanas, una cierta tendencia hacia 
la economía dirigida se va dibujando; caso no sólo de los socialistas 
sino también de aquellos que hasta ahora han sido partidarios de una 
economía de mercado libre. El interés de la orientación cultural de la 
sociedad, es en parte su causa, y si esta tendencia se sigue acentuando, 
los principios de orden neoliberales no encontraránse ciertamente más 
adeptos. Una cierta fusión, y en orden creciente, entre la política social 
y la política económica se puede observar principalmente en relación 
con los países en vía de desarrollo.
En cuanto a la copropiedad, las publicaciones no alemanas guardan 
actualmente una cierta reserva. Se acentúa más la cuestión de la respon
sabilidad del obrero en la empresa, que las ventajas materiales de la 
propiedad.
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V.

1. Geschichtliches zur politischen Philosophie

Canavan, Francis P., SJ: The Political Reason of Edmund Burke.

Das für die politische Geistesgeschichte interessante Buch behandelt im ersten 
Teil allgemein Burkes Lehre über die Vernunft, im zweiten Teil die der An
wendung, d. h. die Rolle der Vernunft in politischen Dingen. Der Verf. 
meint, daß man Burke nicht als reinen Utilitaristen und Empiristen auffassen 
dürfe. Allerdings sei B urke den allgemeinen apriorischen Prinzipien abhold, 
jedoch sei seine Vernunft eine an der Tradition orientierte sittliche Vernunft 
(vgl. bes. das Kapitel über Legitimität der Autorität).

Cotta, Sergio: Ea cittä politica di Sant’Agostino.

Der Verf. hat 1955 eine ähnliche rechtsphilosophische Studie über Thomas von 
A q u in  veröffentlicht (II concetto di legge nella Summa theologiae di S. Tom- 
maso de Aquino, Torino 1955). Dort hatte er als Grundprinzipien des Staates 
und des Rechts Ordnung und Friede herausgearbeitet. Diesem Gedanken geht 
er nun auch bei Augustinus nach und stellt fest, daß gerade der Bischof von 
Hippo als Realist nicht einfach die ewigen Werte analysiert hat, sondern die 
vorgegebene staatliche Existenz als äußeres Ordnungsprinzip unbedingt aner
kannt hat, wobei er dann allerdings dem Stückwerk dieser Welt die Perfektion 
des ewigen Reiches entgegenhielt. Aus dem ganzen Werk wird klar, daß die 
geschichtsphilosophische oder, besser gesagt, geschichtstheologische Sicht 
des hl. Augustinus diese Wirklichkeitsnähe erst möglich machte.

Fetscher, Iring: Rousseaus politische Philosophie.

Die Veröffentlichung ist im großen und ganzen die Habilitationsschrift, welche 
der Verf. der Philosophischen Fakultät Tübingen vorgelegt hatte. F . behandelt 
Rousseaus Kritik der zeitgenössischen Gesellschaft, sein Menschenbild und 
seine Ethik, seine Auffassung der Demokratie (bei Rousseau „Republik“ 
genannt), die Voraussetzungen für die Errichtung und die Mittel zur Erhaltung 
der Republik. Die Darlegungen fußen auf einer gründlichen Kenntnis der 
Schriften Rousseaus. Im Hinblick auf die Unmenge von Schriften über Rousseau 
wäre man da und dort für ein näheres Eingehen auf die verschiedenen Aus
legungen dankbar gewesen. Es sei zusätzlich auf die wertvolle Arbeit von 
Olivier K ra fft (vgl. Bd. I) hingewiesen. F .s  Buch zeichnet sich dadurch aus, daß 
es Rousseau in seinen geschichtlichen Zusammenhang stellt.
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Kantorowicz, Ernst H .: Secretos de Estado. RevEP

Der Verf. verfolgt den Gedanken des Absolutismus bis ins Mittelalter hinein, 
das den Fürsten als das mystische Haupt des Staates betrachtete. Die hier 
gebotene geschichtliche Darstellung ist weiter ausgeführt in dem Buch des 
Verf.: A Study in Mediaeval Political Theology (Princeton 1957).

Koselleck, Reinhart: Kritik und Krise.

Der Begriff der politischen Krise wird hier auf dem geschichtlichen Hinter
grund der politischen Doktrinen des 18. Jahrhunderts entwickelt. Philosophen 
und Publizisten der englischen, der französischen und der deutschen Aufklärung 
kommen zu Worte.

Meinecke, Friedrich: La Idea de la Ración de Estado en la Edad Moderna. 
Traducción del alemán por Felipe González Vicen. Estudio preliminar 
de Luis Diez del Corral.
Eine mit einer geistesgeschichtlichen Einführung (VII-XLIV) versehene 
spanische Übersetzung des Werkes: Die Idee der Staatsräson in der neueren 
Geschichte (München 1957).

Möbus, Gerhard: Die politischen Theorien im Zeitalter der absoluten Mon
archie bis cpir Französischen Revolution. Politische Theorien, Teil II.

Die Anlage dieses zweiten Bandes ist dieselbe wie die des ersten: Geistes
geschichtliche Charakterisierung der Autoren, sodann Textauswahl in deut
scher Übersetzung. Die Bibliographie am Schluß enthält Gesamt- und mono
graphische Darstellungen, sowie Hinweise auf die Ausgaben und Über
setzungen.

Ponteil, Félix: La pensée politique depuis Montesquieu.

Das geistreich geschriebene, mit einer gut ausgewählten Bibliographie ver
sehene Buch behandelt in fünf Teilen, manchmal allerdings etwas summarisch, 
die Geschichte des politischen Denkens : Die vorrevolutionären Thesen (unter 
Einschluß der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung), Die große Revo
lution, Der Höhepunkt des Liberalismus (1815-1870), Der Sozialismus und 
die weltanschaulichen Doktrinen (mit dem Schlußkapitel über den politischen 
Gedanken der christlichen Demokratie), Das zeitgenössische politische 
Denken im Einparteienstaat (mit Berücksichtigung auch des arabischen und 
chinesischen Denkens). Das Buch schließt mit der Darstellung des Faschismus 
und Nationalsozialismus.

Prélot, Marcel : Histoire des idées politiques.

Unter politischen Ideen versteht der Verf. alle grundsätzlichen Vorstellungen, 
die für das soziale, wirtschaftliche und politische Leben von Bedeutung sind. 
Der Autor faßt jeweils eine Epoche oder auch eine kürzere Periode unter einer

23 Utz, Grundsatzfragen II
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thematischen Überschrift zusammen. Die politische Idee wird eng mit der 
juristisch-institutionellen Form einer Gesellschaft oder eines Staates verbunden. 
„Im Grunde besteht Identität des Objektes. Der einzige Unterschied liegt in 
der ,Positivität‘. Die doktrinären Systeme stammen aus dem Bereich des 
Naturrechts, der Vernunft, der Idee, während die politischen Verfassungen 
dem wirkmächtigen Sektor angehören“ (p. 6). Der Verf. sucht also die politi
schen Ideen als in der politischen Geschichte verwirklichte Geistesinhalte. Er 
will demnach nicht nur eine Geschichte der Philosophien schreiben, ander
seits aber auch nicht nur eine Geschichte der Institutionen. Da die Schrift als 
kurz gefaßtes Kompendium für Studenten gedacht ist, werden nur die Haupt
ideen und nur die bedeutendsten Autoren angegeben, ferner wird dort, wo 
gleiche politische Ideen in verschiedenen Ländern auftreten, die den franzö
sischen Leser interessierende Gedankenwelt dargestellt (so ist z. B. nach 
Ansicht des Verf. die französische anti-revolutionäre Schule so reich, daß sich 
die Darstellung von B urke oder H aller erübrigte; aus dem gleichen Grunde 
wurde der deutsche Revisionismus übergangen).

Roucek, Joseph S. -  ed.: Contemporary Political Ideologies.

Das Buch setzt sich aus 19 Beiträgen verschiedener Autoren Zusammen, welche 
die Sozial- und Staatsphilosophie der Staaten von Ost und West untersuchen. 
Unter „Marxismus und Neo-Marxismus“ werden der Sowjetismus, der chine
sische Kommunismus, das Staatsdenken der russischen Satellitenstaaten und 
der Titoismus behandelt, unter „Restbestände des Sozialismus“ werden die 
internationalen sozialistischen Bünde, der kontinentale sowie der britische 
Sozialismus besprochen. Unter „Neo-Nationalismus, Kolonialismus und Pan- 
Bewegungen“ stehen Kolonialismus, Zionismus, Rassentheorie Südafrikas, 
panafrikanische und panasiatische Bewegungen, Latein-Amerika. Der Titel 
„Neue Demokratien“ umfaßt Frankreichs Fünfte Republik, Deutschlands 
Wiedererstehung, das neue Italien, das Nachkriegs-Österreich, Japans Reform, 
Indiens Gandhismus. An letzter Stelle wird der amerikanische „Wohlfahrts
staat“ behandelt. Den einzelnen Beiträgen folgt jeweils eine kurze bibliogra
phische Zusammenstellung.

Rühl, Thomas: Gesellschaft und Recht bei Peter Franz Reichensperger.

R . will in dieser geschichtlichen (mit Absicht nicht geistesgeschichtlichen) 
Arbeit die Stellung Reichenspergers (1810-1892), des Mitbegründers der Deut
schen Zentrumspartei, im Ringen des Deutschen Volkes um seine Staats
form untersuchen. Er bespricht hierbei seine verfassungsrechtlichen Ansich
ten sowie seine Stellungnahme in der Auseinandersetzung zwischen geist
licher und weltlicher Macht. Es sei besonders auf die stände-staatliche Kon
zeption Reichenspergers hingewiesen (42^18) .

Salomon-Delatour, Gottfried: Politische Soziologie.

Ausgehend vom Gedanken, daß der Glaube, d. h. irgendeine philosophische 
oder religiöse Idee, allem politischen Geschehen zugrunde liege, behandelt der 
Verf. die Themen: Staat (Staatsideen, Staatsformen, Staatsvolk und Staats
gebiet, Verfassung und Verwaltung, Parteienlehre), Theologie, Mythologie
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und Ideologie des Staates (politische Theologie und Monotheismus, politische 
Mythologie und Polytheismus, politische Ideologie und Atheismus), Imperialis
mus und Neue Welt (die verschiedenen Formen des Imperialismus einschließ
lich Kolonialismus, Neue Welt). Das Buch schließt mit einer kurzen Erörte
rung über die Politik als Wissenschaft. Methodisch ist das Buch geschicht
licher, geschichtsphilosophischer und staatsphilosophischer Natur. Der 
Autor sieht mit Absicht davon ab, im einzelnen seine Geschichtsinterpreta
tionen zu belegen.

Svarez, Carl Gottlieb: Vorträge über Recht und Staat. Hrsg. v. Hermann 
Conrad u. Gerd Kleinheyer.
C . G . Svare%, ist der Schöpfer des preußischen Gesetzeswerkes, das unter dem 
Titel „Allgemeines Landrecht für die Preußischen Staaten“ am 1. Juni 1794 
in Kraft trat. Svarez hatte den Kronprinzen, den späteren König Friedrich 
Wilhelm I I I . (1797-1840), zur Einführung in die Regierungsgeschäfte in Rechts
und Staatslehre unterrichtet. Diese Kronprinzenvorträge sind in der vor
liegenden Ausgabe sorgfältig zusammengestellt und veröffentlicht (Allge
meines Staatsrecht, Allgemeines Völkerrecht, Deutsches Staatsrecht, Privat
recht). Das Werk ist geschichtlich für die Rechts- und Staatslehre interessant, 
da hier die rechtsstaatlichen Ideen vom Gesichtspunkt der aufklärerischen 
Naturrechtslehre aus dargestellt werden. In gleicher Weise erhält man eine 
Vorstellung von der auf diesem Naturrecht aufgebauten Völkerrechtslehre. 
Der tadellosen Leistung der Herausgeber entspricht die ansprechende äußere 
Aufmachung des Werkes.

Verosta, Stephan: Johannes Chrysostomus, Staatsphilosoph und Geschichts
theologe.
In drei großen Abschnitten behandelt V .  Naturrecht und christliche Anthro
pologie des hl. Johannes Chrysostomus, dessen Auseinandersetzung mit dem 
Römischen Reich und schließlich seine Staatslehre. Für die Rechtsphilosophie 
sind besonders die Ausführungen über das primäre und sekundäre Naturrecht 
von Bedeutung. Es wird allerdings schwer, hier eine klare Unterscheidung 
beim Prediger Chrysostomus zu finden. Das zeigt vor allem die Verwendung des 
Begriffes „Gewissen“ . In der Staatsphilosophie lag Chrysostomus, wie V .  aus
führt, die Idee des Staates als „Knechtschaft“ und „Strafmittel Gottes“ näher 
als die aristotelische Fassung, gemäß welcher der Staat Ausdruck der geselligen 
Natur des Menschen ist. Dennoch hat sich Chrysostomus auch in diesem Sinne 
geäußert. Im Zusammenhang mit der naturrechtlichen Auffassung des Staates 
steht die Erklärung der Autorität. V .  sagt, daß die Herrschaft im Staate (im 
Gegensatz zur Herrschaft der Eltern über ihre Kinder) nach Chrysostomus von 
der Sünde herrühre (64). F . Faller hat allerdings im Hinblick auf die allge
meine Kosmologie und die organische Staatsauffassung des Chrysostomus das 
Über- und Unterordnungsverhältnis im Sinne einer naturrechtlichen Tatsache 
hingestellt (Die rechtsphilosophische Begründung der gesellschaftlichen und 
staatlichen Autorität bei Thomas von Aquin, Eine problemgeschichtliche 
Untersuchung, Heidelberg 1954, 46 f.).
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2.1 Begriff und Wesen der politischen Ordnung -  
Definition des Politischen

Fueyo, Jesús: Orden políticoy norma constitucional. RevEP
Der Verf. bietet zunächst einen geschichtlichen Überblick über die Konzeption 
der Politik. Er zeigt dann, daß die politische Wissenschaft in der modernen 
Zeit im Grunde nur noch die Wissenschaft von der wirksamen Manipulation 
der Machtmaschine ist.

Grabowsky, Adolf : Raum, Staat und Geschichte.
Seit alters gehört das „Gebiet“ zum Begriff des Staates. Anderseits genügt es 
nicht, in der rechtlichen Definition des Staates das Gebiet oder den Raum zu 
erwähnen, ohne die politische Tragweite der Raumbedingung eines geeinten 
Volkes zu erfassen. Eine schwache Regierung verhält sich in einem großen 
Gebiet anders als eine starke. Bereits R a tte l hatte Unterschiede von Seemächten 
und Landmächten und Stufen der Seemächte begriffen. Das vorliegende Buch 
ist ein geschlossenes Kompendium der Politik des Raumes. Es werden u. a. 
behandelt: Wesen und Begriff der Geopolitik (besonders in der Auseinander
setzung mit dem Materialismus und Imperialismus), Methode der Geopolitik, 
die objektive Bedeutung des Raumes für die politische Entwicklung wie für 
die staatliche Selbstbehauptung, der Staat als geistiger und räumlicher Begriff.

Mitchell, William C. : Politics as the Allocation of Values. Eth
In einer Auseinandersetzung mit D avid  Easton (The Political System, 1953) 
kämpft der Verf. gegen die Auffassung, daß die politische Wissenschaft sich 
nur mit der Verteilung der Macht zu beschäftigen habe, ohne dabei das Ziel 
der Gesellschaft im Auge zu behalten. Nützliche bibliographische Angaben.

Sternberger, Dolf : Begriff des Politischen.
Einen Text aus Thomas von A q u in  (De regimine principum) kommentierend, 
bestimmt S t. als Gegenstand und Ziel der Politik den Frieden: „Der Friede ist 
die politische Kategorie schlechthin“ (18).

Weber, Max: Éthique et politique. Préface de Paul Ricceur. Espr
Die Veröffentlichung ist lediglich ein Abdruck des Schlusses von „Politik 
als Beruf“ (aus der durch Julien Freund besorgten französischen Ausgabe, Ver
lag Pion, Paris: Le savant et la politique). In seiner Einführung scheint Paul 
Ricceur die verhängnisvolle Tragweite der W eherschtn  Auffassung bez. Politik 
und Ethik nicht erfaßt zu haben.

2.2 Autorität -  Macht -  Gewalt -  Legitimität

Ferrero, Guglielmo: Potere.

Die historische Studie, die bereits in mehrere Sprachen übersetzt ist, klassi
fiziert die verschiedenen Regierungsformen vom Gesichtspunkt der Legitimi
tät aus.
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Friedrich, Carl Joachim: Die Legitimität in politischer Perspektive. PV
Eine Herrschaft ist nur in dem Ausmaß legitim, so erklärt der Verf., in welchem 
die einer solchen Ordnung angehörenden Menschen, einschließlich des Herr
schers selber, der Überzeugung sind, daß die Herrschaftsordnung zu Recht 
besteht. Ausgehend von dieser Definition fragt der Verf., welche Konse
quenzen sich aus einer solchen mit Legitimität bezeichneten Sachlage ergeben. 
Die verschiedenen Legitimitätsbegründungen überschauend, sieht er folgende 
Klassifizierung von Legitimitätsformen oder -typen: 1. religiöse, 2. juristisch
philosophische, 3. traditionale Legitimierung und 4. Legitimation durch den 
Erfolg.

3.1 Die Wissenschaften der Politik -  Allgemeines

Balke, Siegfried: Politik und Wissenschaft. OW
Der Artikel behandelt zunächst die Forderungen der Politik an die wissen
schaftlichen Instanzen, dann aber deren Pflichten gegenüber Forschung und 
Schulen der politischen Wissenschaften.

Bergsträsser, Arnold: Politik in Wissenschaft und Bildung.
Das inhaltsreiche Buch vereinigt verschiedene Veröffentlichungen des Autors 
aus dem Gebiet der politischen Wissenschaft. Der erste Teil beschäftigt sich 
mit der Politik im Rahmen der Wissenschaften, der zweite sucht das kultur
soziologische Verständnis der Gegenwart, der dritte weist die Gemeinsam
keiten und Divergenzen des europäischen bzw. deutschen und amerikanischen 
sozialen und politischen Denkens auf, der vierte befaßt sich mit praktischen 
Problemen der politischen Bildung.

Catlin, George E. Gordon: Las relaciones de la teoría y  la practica en 
política. RevEP
Der Verf. geht davon aus, daß sich die politische Wissenschaft mit den Mitteln 
befaßt, kraft deren die Willensbildung der Gesellschaftsglieder kontrolliert 
werden soll. Je mehr eine solche Wissenschaft von der Ideologie her geprägt 
ist, um so mehr hat sie im Laufe der Geschichte praktische Bedeutung erwor
ben.

Friedrich, Carl Joachim: Die politische Wissenschaft.
Der erste Teil umreißt Wesen und Aufgaben der politischen Wissenschaft. 
Der Verf. kommt hierbei auch auf das Wertproblem zu sprechen und betont, 
daß die politische Wissenschaft nie wertfrei sein könne, weil die Werthaltungen 
der Menschen zu den wichtigsten Gegebenheiten der politischen Wissenschaft 
gehören. Allerdings werden diese Werte an der Realität der handelnden 
Menschen studiert. Es wird die in sich geradezu widersprechende Vielfalt 
von Wertvorstellungen festgestellt. Anderseits erklärt F ., daß man in der 
politischen Wissenschaft doch mit der Hypothese arbeite, daß es allgemein
gültige Werte gebe, die herauszuschälen eben Aufgabe der politischen Wissen-
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schaft sei. Im zweiten Teil wird die Geschichte der Methoden der politischen 
Wissenschaft aufgerollt: Antike, Machiavelli, Johannes A lthusius, Thomas 
Hohhes, Montesquieu usw. bis Charles E .  M erriam. Die einzelnen Autoren oder 
Gruppen von Autoren stehen hierbei unter einem gemeinsamen systematischen 
Führungstitel, z. B. für M achiavelli: „Wie Politik wirklich vor sich geht“, für 
Johannes A lth u s iu s : „Politik als Einigung der natürlichen Lebensgenossen
schaften“ .

Gablentz, Otto Heinrich von der: Politische Wissenschaft und Philosophie. 
PV
Der Verf. sieht das Objekt der politischen Wissenschaft unter dreifachem 
Aspekt: von der politischen Anthropologie her (einschließlich Soziologie und 
Geschichtstheorien), von der Erkenntnistheorie her (das Problem stellt sich 
insbesondere im Hinblick auf die politische Prognose), schließlich von der 
Ethik als der wertenden Wissenschaft her.

Hankin, Francis: Vertrauen in die Demokratie. Übersetzung von Thomas 
Cornides.
Eine allgemein verständliche, treffliche Einführung in die Grundwerte, in 
das dynamische Kräftespiel, die Sozial- und Wirtschaftspolitik der Demokratie. 
Titel der amerikanischen Originalausgabe: Making Democracy Work (1956).

Mast, André: A ux fron tie res  du dro it constitutionnel e t de la  Science politique. 
RP
Die allgemeine Staatslehre ist, wie der Autor hervorhebt, wesentlich eine nor
mative Wissenschaft, während die politische Wissenschaft eine beobachtende 
Wissenschaft ist, die sich um das bemüht, was wirklich ist. Wenn die Staats
lehre, in ihrem besonderen Teil der Verfassungslehre, eine für die Praxis 
gültige Wissenschaft sein will, wird sie ohne Orientierung durch die politische 
Wissenschaft nicht auskommen.

Meynaud, Jean: Introduction ä la Science politique.
Der Autor betont ausdrücklich, daß er keine systematische Einführung in die 
politische Wissenschaft geben will, die bereits feste Rezepte enthalten würde, 
sondern vielmehr die ganze Problematik, wie sie in der heutigen modernen 
Literatur offenbar wird, darstellen möchte. Man könnte das Buch eine syste
matisch geordnete, kritische Besprechung jener Publikationen nennen, welche 
die politischen Wissenschaften zum Thema haben. Der Autor bespricht die 
verschiedenen Arten der politischen Wissenschaften, zeigt die Methoden, 
nach welchen man allgemeingültige Urteile zu formen sucht, umreißt vor 
allen Dingen das Objekt der politischen Wissenschaft, weist ihre Beziehung zu 
den Nachbarwissenschaften, vor allem zu den anderen Sozialwissenschaften 
und der Wirtschaftswissenschaft, auf und bespricht endlich die Bedingungen, 
die für das Gelingen einer politischen Analyse notwendig sind. Im letzteren 
Punkt kommt das Problem der autonomen politischen Wissenschaft an der 
Universität zur Sprache. Für die reichhaltigen, vortrefflichen Literaturhinweise
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ist man dem Autor besonders dankbar. Aus den kritischen Urteilen hört man 
die Meinung des Verf. selbst heraus. Er sieht in der politischen Wissenschaft 
die systematische Zusammenfassung eines gegebenen, d. h. positiven, Objek
tes. Im Gegensatz dazu komme die Philosophie von grundsätzlichen Normen
vorstellungen her. Auf diese Weise gelingt es dem Verf., der Philosophie ihren 
Platz innerhalb der politischen Wissenschaften einzuräumen. Allerdings 
betont er ebenso fest und unzweideutig, daß die einzelnen Wissenschafts
zweige sich ihrer eigenen Methoden bewußt sein müßten, um eine Verwischung 
zu verhindern. Bezüglich der Gewinnung allgemeiner politischer Regeln oder 
Gesetzmäßigkeiten äußert sich unser Verf. sehr zurückhaltend. Er weist z. B. 
auf die apriorische Behauptung des Aristoteles hin, daß der Mittelstand die 
echte Stütze eines festen Staatswesens sei (39), und meint, daß solche Behaup
tungen noch der experimentellen Grundlage bedürften. Ebenso skeptisch 
äußert er sich gegenüber der wirtschaftspolitischen Prognose von Neo
liberalen (F . H ayek  und W . R ö p ke ), wonach staatliche Kontrollinstanzen not
wendigerweise in eine totalitäre Gesellschaft hineinführen würden (55), 
da man solche Gesetzmäßigkeiten nicht behaupten dürfe, ohne sie durch die 
Erfahrung zu bestätigen.
Hierzu sei eine kurze Bemerkung gestattet. Man muß sich wohl bewußt blei
ben, daß sich bestimmte Gesetzmäßigkeiten im voraus aus allgemein mensch
lichen Anlagen bestimmen lassen, ohne daß man im einzelnen das Experiment 
in der Gesellschaft zu machen braucht. Zur Gewinnung der Erkenntnis, daß 
im Menschen eine Tendenz zum Mißbrauch der Macht liegt, brauchen wir 
nicht zuerst schlechte Erfahrungen mit konzentrierter Macht zu machen. 
Anderseits hat unser Autor recht, wenn er zur Vorsicht mahnt und die Not
wendigkeit der Empirie unterstreicht.
Die Definition des Politischen (62 ff.) dürfte den Staatsphilosophen besonders 
interessieren. Der Autor betont mit Recht, daß die politische Wissenschaft 
nicht eine Wissenschaft vom Staate ist. Wir haben in der modernen Zeit ge
lernt, zwischen Gesellschaft und Staat zu unterschieden und damit in jedem 
Staat die soziale und politische Ordnung gegeneinander abzugrenzen (vgl. 
dazu A .  F . Ut%, Sozialethik I, 333, 337f.). Daß die Politik mit dem Problem 
der Macht und der Autorität in Zusammenhang steht, sogar wesentlich auf 
diese bezogen ist, liest man mit besonderer Genugtuung. Doch betont der 
Autor zugleich, daß die politische Wissenschaft sich nicht einzig mit dem 
Problem der Macht abgeben sollte. Er will das Funktionelle, d. h. die politische 
Tätigkeit im Hinblick auf ihr Objekt, miteinbegriffen wissen (81 ff). Für den 
Staatsphilosophen, besonders für denjenigen, der von der Sozialethik her
kommt, sind diese Dinge eigentlich selbstverständlich. Es gibt keine Macht 
und auch keine Machtausübung ohne Beziehung auf das Staatsziel, d. h. das 
öffentliche Wohl. Der Autor hat darum richtig gesehn, wenn er die Macht 
grundsätzlich nur in Funktion von etwas Höherem auffaßt. Wir nennen dieses 
Höhere das Gemeinwohl.

Meyriat, Jean: La Science politique en France, 1945-1958. Bibliographie 
commentée, établie sous la direction de Jean Meyriat. Préface de Jacques 
Chapsal.

Eine nach Hauptthemen gegliederte Zusammenstellung der politisch-wissen
schaftlichen Veröffentlichungen in Frankreich von 1945-1958 (Objekt und
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Methode der politischen Wissenschaft, Geschichte der politischen Ideen, 
Politische Theorie, Öffentliche Meinung und Wahl, Parteien und Verbände, 
Verfassungs- und Verwaltungsrecht, Politische Institutionen in den verschie
denen Staaten, Internationale Beziehungen, Politische Bewegungen in den 
verschiedenen Staaten).

Neumann, Robert G .: European and Comparative Government.

Der Autor betrachtet die Verfassungen von Großbritannien, Frankreich, 
Deutschland, der Sowjetunion, um schließlich die verschiedenen Staatsformen 
gegeneinander abzuwägen. Bei diesem letzten (5.) Teil wird das, übrigens gut 
dokumentierte, Buch den an politischen Grundsätzen (nicht nur am Staats
recht) Interessierten besonders ansprechen. Der Autor kritisiert den west
lichen Standpunkt, nach dem alles unter dem Gesichtswinkel der Demokratie 
betrachtet würde, während gerade für die neu sich bildenden Staaten in Afrika 
und Asien die militärischen „Diktaturen“ eventuell geeigneter wären. In 
diesem Grundsatzteil behandelt der Autor ferner die Fragen nach dem Kon- 
stitutionalismus, gebietsmäßiger Trennung der Gewalt (Föderalismus), 
funktionaler Trennung der Gewalt, verschiedene Formen der Exekutive, Auf
gaben der Legislative, politische Parteien.

Prélot, Marcel : Institutions politiques et droit constitutionnel.

Seitdem in Frankreich die politische Wissenschaft ins Studienprogramm der 
Juristen aufgenommen worden ist, mehren sich die Handbücher, welche die 
alte Staatslehre nach der politischen Wissenschaft hin zu transformieren oder 
zu ergänzen bestrebt sind. Diese Absicht wird im Titel des vorliegenden Hand
buches deutlich. Der Staat wird definiert als „eine bestimmte qualifizierte, 
vervollkommnete, hervorragende Form des politischen Lebens, als eine 
Schöpfung des menschlichen Willens und der menschlichen Vernunft, deren 
Anstrengungen und Überlegungen den Problemen der bürgerlichen Organi
sation gelten“ (p. 3). Das „Politische“ sieht der Verf. im Begriff der institutio
nalisierten Macht ausgedrückt : „die Macht der Regierenden entfaltet sich nur 
entsprechend allgemeinen, unpersönlichen und objektiven Regeln“ (p. 15). 
Auf dieser Grundlage versteht man den Aufbau des 1. Buches, welches 
eine allgemeine Theorie der politischen Institutionen entwirft: 1. die Institu
tionen, welche der Regierung eine bestimmte Form geben (Demokratie, 
Monokratie, Oligarchie, gemischte Regierungsformen; es handelt sich also im 
ersten Teil um eine Anwendung der politischen Typologie im soziologischen 
Sinn auf die Staatsverfassungen), 2. die die Verfassung konstituierenden Fak
toren (auch hier wiederum eine Verbindung zwischen Soziologie und Staats
recht im Sinne von Einwirkung der politischen Kräfte auf die Verfassungs
gestaltung, wobei der Akzent wieder auf dem Staatsrechtlichen liegt), 3. die 
Institutionen, welche die Einheit des staatlichen Lebens bestimmen (Einheits
staat, Bundesstaat, Staatenbund; auch hier mit dem Akzent auf dem Staats
rechtlichen). Das 2. und das 3. Buch sind historischer Natur, d.h. sie behandeln 
die Geschichte der französischen Staatsverfassung, einschließlich der Fünften 
Republik.
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Res publica.
Seit 1959 veröffentlicht das Belgische Institut für Politische Wissenschaft 
(Institut Beige de Science Politique) unter dem Namen „Res publica“ eine 
beachtenswerte Zeitschrift von grundsätzlichem Interesse. Jedes Heft ent
hält zunächst eine Reihe von Artikeln, die z. T. Grundsatzfragen aus der politi
schen Wissenschaft behandeln, z. T. Informationen über politische Aktuali
täten geben. Am Schluß des Heftes befindet sich jeweils auf 10-15 Seiten eine 
ausgezeichnete, detaillierte Bibliographie. Im Jahre 1959 sind zwei, 1960 drei 
und 1961 bereits wieder drei umfangreiche Hefte erschienen. Die grundsätz
lich wichtigen Artikel werden in unserer Bibliographie erfaßt und, soweit wie 
möglich, besprochen. Im besonderen sei auf das reichhaltige Heft 3 des 2. 
Bandes (1960) hingewiesen, dessen Artikel verschiedene soziale und politische 
Ideologien behandeln.

Sartori, Giovanni: Der Begriff der ,,Wertfreiheit“ in der politischen Wissen
schaft. PV

3". untersucht die wissenschaftlichen Vorteile einer wertfreien politischen 
Wissenschaft. In seinen abgemessenen Erwägungen kommt er zum Ergebnis, 
daß die wertfreie Sicht wohl subtiler sein könne, anderseits aber von der eigent
lichen Politik abführe.

Schmölz, Franziscus-Martin: A u f der Suche nach der Politik. NO

Eine lesenswerte Besprechung des Buches von E ric  Voegelin: Die neue 
Wissenschaft der Politik (München 1959).

Stammer, Otto -  Hrsg.: Politische Forschung.

Der Band enthält Berichte über den Stand der politischen Forschungen in den 
Vereinigten Staaten, England, Frankreich, Italien, Spanien und Deutschland, 
ferner zwei Artikel über die politischen Untersuchungen in den Nordischen 
Ländern. Abgesehen von zwei auf englisch abgefaßten Beiträgen sind sämt
liche in deutscher Sprache geschrieben. Der Herausgeber gibt am Schluß 
des Werkes einen Überblick über die zehnjährige Tätigkeit des Institutes für 
politische Wissenschaft an der Freien Universität Berlin. Wenn schon die 
einzelnen Artikel für jeden, der sich für die politische Forschung interessiert, 
ein willkommenes Informationsmittel darstellen, dann erhöht die 38 Seiten 
umfassende Bibliographie am Ende des Buches noch dessen Wert.

Unkelbach, Helmut: Die politische Verantwortung der Wissenschaft in 
unserer Zeit. ZP

Der Ardkel gibt einen Überblick über die verschiedenen, auch durch das 
beste sittliche Wollen nicht zu überwindenden, nur durch wissenschaftliche 
Forschung zu erkennenden Fehlentwicklungen in der Demokratie. Er kommt 
hierbei u. a. auf das Problem der Gewaltenteilung, die repräsentative Demo
kratie und das Wahlsystem zu sprechen.
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Duclos, Pierre: La Politification. Pol
Der französische Ausdruck „politification“ darf nicht etwa mit „Verpoliti- 
sierung“ übersetzt werden, sondern wird im Sinne des Verf. besser mit einer 
Frage gekennzeichnet: Welches Merkmal macht ein soziales Gebilde zum 
politischen? D .  betont, daß alles Politische etwas Gesellschaftliches ist. Das 
Politische findet sich aber nur an jenen sozialen Gebilden, die sich zu „perpe- 
tuieren“ suchen. Doch ist auch dies noch nicht das Politische. Dieses entsteht 
erst dort, wo der Perpetuierungswille nicht aus der Übereinstimmung und 
dem inneren Zusammenhalt der Glieder der Gruppe, sondern aus einer mono
polisierten Zwangskraft erfolgt (35). D ., der sich als gründlicher Kenner der 
einschlägigen Literatur erweist, zeigt nun die Elemente auf, welche im poli
tischen Phänomen Zusammentreffen, ohne mit ihm identisch zu sein: die 
Doktrin, Institution, Gewalt, Erfolg. Die politische Wissenschaft ist darum 
gezwungen, sich mit einer Reihe von Sozialwissenschaften zu befassen, nicht 
zuletzt mit der Ethik. „Keine Politik ohne Ethik, keine politische Gesellschaft 
ohne Ideal“ (62). Überaus wichtig ist der Gedanke, daß es bei dem Politischen 
auf die Dynamik, nicht auf die Statik ankommt. Aus diesem Grunde ist die 
Staatslehre, welche die starren juristischen Institutionen betrachtet, noch 
keine politische Wissenschaft. Und eben darum ist die Lehre von den Staats
formen durch die politische Typologie zu ergänzen. Weiterhin untersucht D .  
die sozialen Beziehungen zwischen Staaten in der Form der diplomatischen 
Beziehung oder des Ersatzes einer politischen Lösung durch die internationale 
Organisation. Der instruktive Artikel verdient höchste Beachtung.

3.3.1 P olitica l Sciences (positive W issenschaften) -  A llgem ein es

Frederik, Hans: Politisches Lexikon. Unter Mitarbeit von Edwin Brunner.

Das Lexikon will dem einfachen Zeitungsleser die in der heutigen Politik vor
kommenden Namen erklären. Es werden daher vornehmlich Persönlichkeiten 
und Einrichtungen in Wirtschaft und Politik genannt. Neben den vielen 
juristischen werden aber auch zahlreiche philosophische Begriffe erörtert, wie 
z. B. Ethik, Personalismus, Liberalismus, Solidarismus usw. Hier ist aller
dings dem Verf. die Präzision nicht gelungen. Über Ethik liest man folgenden 
Satz: „ . . . beschreibt als Zweig der Philosophie die sittlichen Wertungen 
innerhalb der geschichtlichen Entwicklung und versucht, sie psychologisch 
und soziologisch zu analysieren. Die Ethik teilt sich in verschiedene Gruppen. 
Man unterscheidet unter anderem den Perfektionismus, die Gesinnungsethik, 
Utilitarismus, Pragmatismus, Individualismus und Universalismus. Außer
dem unterscheidet man die autoritative, die autonome und die Sozialethik“ 
(139). Ähnlichen Unebenheiten begegnet der Leser in vielen anderen Defini
tionen.

Greaves, H. R. G .: Political Theory Today. PScQu
Der Verf. zeigt den Weg, welchen die politische Wissenschaft von der Moral
und politischen Philosophie in die rein positive Wissenschaft genommen hat. 
Für einen Ethiker, der diese Entwicklung kritisch verfolgt, dürfte dieser 
Artikel von besonderer Bedeutung sein.
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Hallowell, John H .: Political Science Today. SO
Der Verf. diskutiert die neueren amerikanischen Veröffentlichungen aus den 
politischen Wissenschaften, so vor allem Schriften von Louis Hartem H arold  
D . Lasswell, Leo Strauss, E ric  Voegelin, Reinhold Niehuhr. Der Positivismus 
Lasswells mit seiner Verwischung von Gewalt und Autorität nach der Art 
Hobbes’ führe schließlich nur zum Totalitarismus. In Voegelins Gedanken sieht 
er eine erfreulichere Wertung der Philosophie. In Niebuhrs Auffassung erkennt 
er den Untergang der Sozialmoral.

Loewenstein, Karl: Verfassungslehre. Übersetzt von Rüdiger Boerner.

Der Titel der amerikanischen (Original-) Ausgabe lautet: Political Power and 
the Government Process (Chicago, University of Chicago Press, 1957, IX, 
442 p.). In diesem Titel ist ausgedrückt, was der Autor über die rechtsver
gleichende Betrachtung hinaus eigentlich will: kritische Untersuchung der 
Funktionsfähigkeit der institutioneilen Machtverteilung. Aus diesem Grunde 
gehört das Buch in die politischen Wissenschaften hinein. Beim Nachweis, ob 
eine Institution funktionsfähig sei oder nicht, zieht L .  geschichtliche und 
soziologische Argumente heran. Unter der allgemeinen Überschrift „Der 
politische Prozeß und die Typen der Regierung“ werden behandelt: die Ana
tomie des Machtprozesses in der Politik, die Anatomie des Regierungs
prozesses (das alte Problem der Staatsformen von der Politik her gesehen, 
also das Problem der Klassifizierung der Machtausübung), die Regierungs
typen in der Autokratie, die Regierungstypen in der konstitutionellen Demo
kratie. Unter dem Titel „Die Verfassung und ihre horizontalen Kontrollen“ 
werden behandelt: Die Verfassung, die Intra-Organ-Kontrollen, die Inter
organ-Kontrollen zwischen Parlament und Regierung, die Interorgan-Kon
trollen der Gerichte gegenüber Regierung und Parlament, die Interorgan- 
Kontrollen der Wählerschaft gegenüber Regierung und Parlament. Unter 
der Sammelüberschrift „Vertikale Kontrollen“ werden besprochen: Föderalis
mus, Garantien individueller Freiheitsrechte, Pluralismus. Man wird das 
Augenmerk nicht nur auf den vorzüglichen Aufbau, sondern auch auf ein
zelne Traktate richten, wie z. B. die Ausführungen über „Geteilte und konzen
trierte Machtausübung als Klassifizierungsgrundlage“ (26 ff.), die neue Drei
teilung der Staatsfunktionen (39 ff., der Verf. bietet hier die Grundlagen 
einer politischen Typologie), schließlich vor allem das Kapitel über den 
Pluralismus, wo die Integrierung der verschiedenen Kräfte in ein geordnetes 
Ganzes besprochen wird (mit den Bemerkungen über die Bewertung einer 
berufsständischen Vertretung, 412ff.).

Meynaud, Jean: Sciences politiques et science politique. RP
Der Artikel behandelt die der politischen Wissenschaft zukommende eigene 
Stellung im Rahmen der anderen Wissenschaften, die sich mit dem Leben im 
Staate befassen, wie z. B. Geschichte, Sozialpsychologie, öffentliches Recht 
usw.
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Ojea Quintana, Julio M. : Aproximaciones a la teoriapolitica moderna. Sapt

Der Artikel zeigt die geschichtlichen Grundlagen auf, welche für die Loslösung 
der reinen politischen Theorie von der politischen Philosophie maßgebend 
waren. Der Verf. benützt die spanische Ausgabe des Textbuches von J . J .  
Chevallier (Los grandes textos politicos, 1955).

Van Dyke, Vernon: Political Science. A Philosophical Analysis.

Das Wort „Philosophie“ ist hier in sehr weitem Sinne gebraucht als Reflexion 
über die politischen Wissenschaften. In diesem Sinne werden überprüft: Sinn 
und Ziel des politischen Studiums, Grad der wissenschaftlichen Sicherheit der 
politischen Wissenschaften, die verschiedenen Grundtendenzen in den poli
tischen Wissenschaften. Es sei besonders auf die Diskussion über die Defini
tion des Politischen hingewiesen (131-157).

Vuksanovic, Vladeta: Idéologies, théories et réalités politiques. Pol
Gegenüber dem im selben Heft stehenden Aufsatz von Duclos fällt dieser 
Artikel ziemlich ab. Er versucht, die politische Wissenschaft auf empirische 
Grundlagen zu stellen und das Formal-Politische herauszuarbeiten.

3.3.2 Politische Theorie -  Politische Soziologie

Brecht, Arnold: Political Theory. -  Politische Theorie.

Ausgehend von dem Gedanken, daß die politische Wissenschaft dem tragi
schen Schicksal erlegen sei, weder den Bolchewismus noch den Faschismus 
noch den Nationalsozialismus verurteilen zu können, untersucht der Verf. die 
Frage, wie ethische Werturteile und Ziele in die soziale und politische Wirk
lichkeit eingeführt werden können. Gegen die „wissenschaftlich“ feststell
baren Werturteile, die nur auf der soziologischen Ebene liegen, stellt er die 
intuitiven absoluten Forderungen der „inneren Stimme“ .

Brotz, Howard M. : Social Stratification and the Political Order. AJS

Der Artikel untersucht die die allgemeine wie die politische Soziologie interes
sierende Frage, in welchem Maße die soziale Achtung und Bedeutung von 
Gesellschaftsgruppen mit der politischen Macht in Einklang oder Disharmonie 
stehen.

Lipset, Seymour Martin: Political Man.

In dieser politischen Soziologie wird ein umfassendes Untersuchungsmaterial 
verarbeitet. Man erhält z. B. ins einzelne gehende Angaben über das Verhalten 
der Wähler verschiedener westlicher Länder. Interessant sind die Ausfüh
rungen über die Rolle der Intellektuellen in der Politik in den europäischen 
Ländern und in den USA. Eine ziemlich ausgedehnte Darstellung wurde der 
Gewerkschaft gewidmet. Bemerkenswert ist die Feststellung des Verf., daß
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eine große politische Beteiligung nicht immer ertragreich sei für die Demo
kratie (32). Bezüglich der ideologischen Unterschiede stellt der Autor eine 
gewisse Nivellierung in der westlichen Welt fest. Anderseits zeige der Westen 
für die Freiheit nicht ebensoviel Enthusiasmus, wie nötig wäre, um dem welt
anschaulichen Koloß des Ostens zu begegnen. Immerhin trete der welt
anschauliche Kampf zwischen Ost und West in ein neues, frisches Stadium 
ein durch die politischen Bewegungen in Asien und Afrika.

3.4.1 Politische Philosophie -  Allgemeines 

Beyer, Wilhelm R .: Staatsphilosophie.
Die in derb populärem Stil geschriebene Schrift versucht, Natur und Ziel des 
Staates, Wertgehalte des Staates und Ordnungsfaktoren im Staate darzustellen. 
Ein verhältnismäßig großer Raum ist den staatsähnlichen Gebilden (Kirche, 
Militär, Gewerkschaft, Parteien) gewidmet. Im Grunde handelt es sich nicht 
um eine Staatsphilosophie, sondern um soziologische, staatsrechtliche und 
politische Meinungsäußerungen des Verf. auf der Grundlage einer positivi
stischen Rechtsphilosophie. Die Art und Weise, mit der der Verf. alle, die 
nicht seiner Ansicht sind, niederreißt, läßt jedes ernste wissenschaftliche 
Ethos vermissen.

Strauss, Leo: What is Political Philosophy? and other studies.
Von den zehn hier gesammelten Aufsätzen berühren nur drei das im Titel 
angezeigte Problem. Der Verf. kämpft gegen den Positivismus in den Sozial
wissenschaften und verteidigt die politische Philosophie, wie sie besonders bei 
den Griechen betrieben worden ist. Er wendet sich gegen die wertfreie Auf
fassung der politischen Wissenschaften wie auch gegen die rein historische 
Sicht. Politisches Handeln sei immer zweckgebundenes und darum immer 
wertbestimmtes Handeln. Allerdings geht er nicht näher darauf ein, in welchem 
Sinne die Wertbestimmung vorgenommen werden muß.

3.5 Politische Ethik

Greaves, H. R. G .: Grundlagen der politischen Theorie. Aus dem Engli
schen übersetzt von Otto Kimminich.
Übersetzung des englischen Originals: The Foundations of Political Theory 
(London 1958). Das Buch könnte man als philosophische Einführung in 
Wesen und Ziel des Staates bezeichnen. Es wird hier von der rein empi
rischen Methode Abschied genommen und eine wirkliche Philosophie, sogar 
eine Ethik des Staates betrieben. Allerdings handelt es sich dabei um eine 
sehr naturalistische, utilitaristische und individualistische Ethik, die nicht 
über Bentham  hinauskommt.

Hermens, Ferdinand A .: Ethik, Politik und Macht.
Der Verf. dieser zwar kleinen, aber von reichem politischem Wissen und abge
wogener Klugheit getragenen Schrift ist Autor einer Reihe von bedeutenden 
Veröffentlichungen auf dem politischen Gebiete. Es sei nur auf folgende 
hingewiesen: The Representative Republic, Notre Dame 1948; Constitutio-
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nalism, Freedom and Reform in Latin America, in: Frederick A .  P ike, Freedom 
and Reform in Latin America, Notre Dame 1959; (vgl. weitere Angaben in 
„Grundsatzfragen“ Bd. I). In der vorliegenden Schrift beschäftigt sich der 
Yerf. zunächst mit der verhängnisvollen Unterscheidung M a x  Webers zwischen 
„Gesinnungsethik“ und „Verantwortungsethik“. Er hebt mit Recht hervor, 
daß diese Sicht der christlichen Ethik sich auf jeden Fall nicht auf die große 
Breite der christlichen Tradition stützen kann. Trotzdem er in seiner irenischen 
Flaltung M a x  Weber gebührende Anerkennung zollt, verfehlt er nicht, auf den 
bedenklichen Manichäismus der Webersdaen Lehre hinzuweisen. H .  ist mit 
dem überwiegenden Teil der christlichen Tradition der Auffassung, daß es 
eine echte natürliche Ethik gibt, die imstande ist, die Probleme der Gesell
schaft zu meistern. Er betrachtet die Macht als das notwendige und ethisch 
gute Mittel, die Gesellschaft im Sinne der Freiheit und der Sittlichkeit zu 
leiten. Bemerkenswert sind seine Ausführungen über das Wechselspiel zwi
schen Demokratie und Diktatur, insbesondere über die Diktatur und die 
soziale Kontrolle. Es wird sodann überzeugend dargestellt, daß es nicht nur 
auf wirtschaftlichem, sondern auch auf politischem Gebiete echtes empirisches 
Wissen gibt, das uns über die Mittel belehrt, die Gesellschaft im Sinne des 
gesteckten Zieles wirksam zu lenken. Von hier aus sieht der Verf. die enge 
Beziehung zwischen Politik und Ethik. Er meint, man solle zunächst die Wirk
lichkeit studieren, um zu erfahren, wie hoch die sittlichen Ziele gespannt 
werden können. Die politische Entscheidung bilde dann die Einheit zwischen 
sittlichen Normen, Verantwortungssinn und realen Tatsachen, die es zu mei
stern gilt. Das notwendige Instrumentarium zur Erfüllung dieser hohen sitt
lichen Aufgabe soll die politische Wissenschaft liefern. Mit Recht weist der 
Verf. darauf hin, daß sich allmählich in den Reihen der Ethiker und Moral
theologen die Erkenntnis durchsetze, daß es zwecklos ist, nur von Prinzipien 
zu reden, ohne sich mit jenen zusammenzufinden, die sich um die sozialen 
Gesetzmäßigkeiten bemühen (zu dem Verhältnis von Sozialethik und posi
tiven Sozialwissenschaften vgl.: A .  F . U tz , Sozialethik, Bd. I, 90ff., 179f.).

Schmölz, Franz-Martin, OP: Aufgaben der politischen Ethik. OrS

In dem anregenden Artikel nimmt der Verf. Stellung gegen jene Auffassungen 
der politischen Wissenschaften, gemäß denen es sich bei der Politik nur um das 
Problem der Macht handelt. Die Macht sei nur ein Mittel, während das Ziel 
des politischen Handelns der vollkommene Mensch in der menschlichen Gesell
schaft sei.

Schmölz, Franz-Martin, OP: Theoretische Grundlagen einer politischen 
Ethik. NO
Der Verf. unterscheidet Politik im statischen und Politik im dynamischen 
Sinne. Politik im statischen Sinne ist Ordnung der Gesellschaft, im dynamischen 
Sinne („Politik treiben“) die Herstellung und Aufrechterhaltung der Ord
nung in der Gesellschaft. Politische Wissenschaft ist dann die Wissenschaft vom 
rationalen Handeln des Menschen in Gesellschaft.
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3.6 Politische Theologie

Desqueyrat, André, SJ: L!enseignement „politique“ de l’Église. Tome I: 
L’État.

Die Schrift informiert in ausgezeichneter Weise über die katholische Auf
fassung vom Wesen und von der Aufgabe des Staates. Der Verf. verfügt über 
ein ausgedehntes Material aus Verlautbarungen von Päpsten und Theologen. 
In Streitfragen, wie z. B. bezüglich des Ursprungs der Staatsgewalt, bemüht 
sich D .  um eine gerechte Darstellung. Der erste Teil der Schrift gibt einen 
geschichtlichen Überblick über das, was der Staat geworden ist, der zweite 
Teil behandelt die durch die geschichtliche Entwicklung gestellten Probleme 
vom Standpunkt des katholischen Lehramts und der katholischen Theologie 
aus.

Dion, Gérard -  O’Neill, Louis: Le chrétien et les élections.

Eine für die große Masse der Wählerschaft bestimmte, von kirchlichen Ver
lautbarungen durchsetzte Schrift über die Moral des Wählers in der Demo
kratie. Die Veröffentlichung hat wegen verschiedener Fragestellungen ihre 
eigene Note, so z. B. : „Soll man den besseren Menschen oder die bessere 
Partei wählen?“.

Kreiterling, Willi: Katholische Kirche und Demokratie.

Das Verhältnis der katholischen Kirche zur Demokratie geschichtlich und 
grundsätzlich zu untersuchen, ist an sich ein dankbares Unternehmen, da 
über das Thema noch nicht alles gesagt worden ist. Allerdings muß man dazu 
auch einige theologische Kenntnisse mitbringen. Man muß vor allem wissen, 
daß die katholische Soziallehre nicht dasselbe ist wie die Politik, welche 
Päpste gemacht haben, und daß die katholische Soziallehre trotz ihres Fest
haltens an der einen, von Gott geoffenbarten Wahrheit den Wertpluralismus 
in der Demokratie zu würdigen versteht. Daß die weltanschaulich orientierte 
Partei „ihr“ Programm durchzusetzen versucht, dürfte man ihr wohl nicht 
übelnehmen, da bis heute jede Partei versucht hat, ein Programm zu haben 
und es auch politisch zur Geltung zu bringen.

Meinhold, Peter: Römer 13.

Der Verf., Professor der Kirchen- und Dogmengeschichte an der Theolo
gischen Fakultät der Universität Kiel, behandelt hier vom Gesichtspunkt der 
evangelischen Theologie aus das Wesen der Obrigkeit, das Verhältnis von 
Kirche und Staat heute, das Problem der Revolution im Namen Christi, die 
Frage des Kriegsdienstes und der Kriegsdienstverweigerung. Das Buch 
zeichnet sich aus durch ein sorgsam abgewogenes Urteil sowie durch sach
gerechte Informationen über den Stand der Diskussion in der evangelischen 
Theologie, wie übrigens auch über die Grundansichten der katholischen 
Theologie. Selten tritt das, was die evangelische Theologie über die katho
lische Naturrechtsauffassung hinaus in der Bewältigung der öffentlichen Fra
gen sucht, so deutlich heraus wie in dieser klar geschriebenen Schrift. Mit dem
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Naturrecht allein ist nämlich die Ordnung noch nicht gesichert, da Menschen 
des rein naturrechtlichen Zustandes nicht existieren. Zur Frage der Kriegs
dienstverweigerung sagt der Verf., nachdem er die katholisch-kirchliche Auf
fassung dargestellt hat (144f.): „Sicher ist, daß eine Vertiefung der Idee der 
Kriegsdienstverweigerung möglich ist, wenn so argumentiert wird, wie wir 
es aufgezeigt haben: daß nämlich derjenige Stand in der katholischen Kirche, 
der der katholischen Christenheit immerfort die zu jeder Zeit mögliche Ein
lösung des Evangeliums vor Augen führt, ihr auch die Möglichkeit einer abso
luten christlichen Friedenshaltung vorlebt -  das Mönchtum“ (145). Der 
katholische Theologe weiß sehr wohl, daß es sowohl für den Laien als auch für 
den Mönch nur eine einzige christliche Vollkommenheit gibt. Und ohne 
Zweifel hat der Mönch eine ganz eigene Einstellung zur Frage des Kriegs
dienstes, die bestimmt weit über das Naturrecht hinausgeht. Es handelt sich 
jetzt nur noch um das entscheidende Problem, ob die Einstellung des Mönches 
zum Kriegsdienst in den Bereich des Zieles (christliche Vollkommenheit) 
oder in den der Mittel (mönchische Lebensformen wie Zölibat, Enthaltung 
von weltlichen Geschäften, Fernbleiben vom Kriegsgeschehen usw.) gehört. 
Der Verf. unterstreicht, daß es einen „gerechten Krieg“ und eine „ungerechte“ 
Sache gebe, die sich als solche dadurch ausweise, daß sie das von Gott her 
bestätigte Lebensrecht des Menschen mit allem, was es an Freiheiten ein
schließt, angreift oder verneint. Es gebe darum auch einen echten Beruf des 
Soldaten, der ein eigenes Ethos habe, das sich nicht in der Tötung fremden 
Lebens, sondern in dem Opfer eigenen Lebens erfülle. Es gebe demnach 
einen für die Verteidigung aller bestimmten Beruf, der als solcher auch von 
seiten der Kirchen anzuerkennen sei. Das letzte Wort in all diesen Problemen, 
so erklärt der Verfasser, könne für die Kirche weder ein Ja noch ein Nein zu 
den aktuellen Fragen sein, sondern müsse in der radikalen Verurteilung des 
Krieges und der entschiedenen Bekundung ihres Pazifismus bestehen. „Wenn 
sie also, wie von uns gefordert, auf der einen Seite ein Verständnis für das 
Ethos des soldatischen Berufes erwecken, so müssen sie andererseits ein Ver
stehen für den aus der Entscheidung christlicher Gewissen hervorgehenden 
unbedingten Pazifismus bekunden und sich zum Vertreter aller derer gegen
über den staatlichen Gewalten machen, die jeden Kriegsdienst überhaupt, 
unter Umständen nicht einmal mit religiöser Begründung, ablehnen“ (164).

4.1 Die Normen des politischen Handelns -  Allgemeines

Herz, Johann Hermann: Politischer Realismus und politischer Idealismus.

Deutsche Ausgabe des amerikanischen Originals: Political Realism and 
Political Idealism (Chicago 1951). Der Autor behandelt hier das komplexe 
Thema der Normenbildung in der modernen Gesellschaft. Die Typologie des 
politischen Denkens sieht er in der menschlichen Psychologie grundgelegt. 
Im Menschen lassen sich, so sagt er, zwei Grund Verhaltens weisen feststellen: 
Das Streben nach Existenz, Sicherheit und Macht über den andern, der be
drohend auftritt oder auftreten könnte, anderseits das Mitleiden mit dem 
andern, sei es aus wirklich altruistischen Motiven, sei es aus der Erwägung, 
man könnte selbst in die Lage des andern kommen. Das Streben nach Existenz, 
Sicherheit und Macht wird als das natürliche Verhalten gekennzeichnet. Der 
politische Realismus geht nun von diesem natürlichen Verhalten des Men-
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sehen aus: ,„Politischer Realismus“ -  in unserem Sinn -  charakterisiert jene 
Art des politischen Denkens, die in dieser oder jener Form, manchmal in 
unvollständiger, manchmal in übertriebener Weise, die Auswirkungen der in 
der Gesellschaft auftretenden Sicherheits- und Machtfaktoren auf das poli
tische Leben erkennt und in Rechnung stellt“ (33). Als „politischer Idealis
mus“ wird jene Art des Denkens gekennzeichnet, welche die aus dem Sicher
heits- und Machtdilemma erwachsenden Probleme entweder gar nicht erkennt 
oder sie nur als unwesentlich ansieht und statt dessen das Interesse auf „ratio
nale“ Zustände oder „rationale“ Lösungen konzentriert (33). Das idealistische 
Denken ist hauptsächlich durch utopische Vorstellungen geprägt, es äußert 
sich aber in allen jenen politischen Haltungen, welche auf eine Verbesserung 
der Gesellschaft im Hinblick auf ein vorgefaßtes Ideal hinzielen.
Der politische Realismus sieht also das Wesen der Politik grundsätzlich 
bestimmt durch den Kampf um Macht und Machtpositionen zwischen Indi
viduen und Gruppen innerhalb der verschiedenen politischen Gebilde. Der 
Autor weist darauf hin, daß Machiavelli die Bedeutung des Kampfes nur in den 
„auswärtigen“ Beziehungen des sich damals entwickelnden modernen Staates 
gesehen habe, während er hinsichtlich der „inneren“ Politik noch ganz unter 
dem Einfluß der aristotelischen Ansicht vom Werte der Rolle des Kompro
misses und der „idealen Mitte“ gestanden habe (40). Der politische Idealis
mus, so erklärt H .,  versuche, eine Verbindung zwischen Idealen und der 
gegenwärtigen Geschichte des Menschen in der Gesellschaft herzustellen, 
wobei er immer eine bestimmte Vorstellung vom Wesen des Menschen 
zugrunde lege (48). Zum politischen Idealismus gehöre also, neben der Utopie, 
jede sozialethische Auffassung von der Gesellschaft.
Es macht nun zunächst den Eindruck, als ob der Verf. den politischen 
Idealismus in Grund und Boden stampfen wollte. Er sieht in ihm ein System, 
in welchem Macht sich nicht nur entfaltet, sondern auch noch aus „übernatür
lichen“ Sphären legitimiert glaubt. Anderseits ist ihm aber auch klar, daß der 
reine politische Realismus wirklich nicht der Weisheit letzter Schluß sein 
kann. Denn sonst wäre jeweils das, was in der Gesellschaft vorherrscht, 
gewissermaßen als politisches Ideal oder Ziel zu proklamieren, wenn man 
ganz realistisch sein will. Damit aber wäre das Machtelement zum Ziel des 
politischen Handelns erklärt. Es wäre der Kampf des Starken gegen den 
Schwachen endgültig legitimiert. Der Autor erklärt darum, daß alles poli
tische Tun und Streben fest auf einer gesunden Grundlage „realistischer“ 
Fakten und Einsichten ruhen sollte, daß aber der Leitstern solchen Handelns 
so beschaffen sein müsse, daß er den Menschen auf eine bessere Entwicklung 
hinlenke (148). Das politische Tun „sollte nicht auf dem Sand des Wunsch
denkens, sondern auf dem Felsen der Realität gebaut werden. Andererseits 
sollte die Entwicklung nicht dort gelassen werden, wohin sie die Trägheit 
der Dinge tragen würde. Innerhalb der Grenzen des Erreichbaren scheint 
daher eine Kombination von politischem Realismus und politischem Idealis
mus das politische Ideal zu sein“ (148). Im Grunde verteidigt H .  die Freiheit, 
und zwar die Freiheit, die sich mit Startgleichheit aller verbindet. Deshalb 
fordert er aber auch Hilfe für jene, die im freien Austrag der Kräfte unter
liegen würden (159), und darum zugleich die Autorität im Staate. Im Hinblick 
auf die Bedeutung, die diese für den Schutz der schwächeren Klassen hat, 
nimmt er sogar die Gefahr kleinerer Mängel und Mißbräuche in Kauf (159).

Unser Autor nennt sein System „realistischen Liberalismus“ . Es handelt 
sich dabei, wohlverstanden, nicht um den alten Liberalismus, der von der

24 Utz, Grundsatzfragen II
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utopischen Idee des Gleichgewichtes im Freiheitskampf aller träumte. Man 
fragt sich aber mit Recht, auf welche Seite man nun dieses neue System stellen 
soll, mehr auf die Seite des Realismus oder auf die Seite des Idealismus. Der 
realistische Liberalismus muß, so erklärt der Verf., den ethischen Dogmatis
mus mit praktischer Anpassungsfähigkeit verschmelzen. „Ethisch -  d. h. 
hinsichtlich der politischen Prinzipien und Ideale, die sein gesamtes Denken 
und Handeln leiten sollten -  muß er vollkommen eindeutig, fast sogar primi
tiv sein und sich wieder dem alten, nur etwas modifizierten Prinzip der .größten 
Freiheit für die größtmögliche Zahl“ zuwenden . . . Praktisch muß der reali
stische Liberalismus den Mut haben, für seine eigenen Ziele Macht zu gebrau
chen, zwischen größeren und kleineren Übeln zu unterscheiden und die Ver
antwortung für ein bestimmtes Handeln zu übernehmen, auch wenn dessen 
Konsequenzen nicht hundertprozentig vorauszusehen sind“ (160). Ohne 
Zweifel setzt also unser Autor an den Anfang eine Ethik. Er nennt diese 
Ethik ,Verantwortungsethik“ im Sinne von M a x  Weber (im Gegensatz zur 
Gesinnungsethik, welche für die Folgen einer Handlung oder Unterlassung 
nicht einsteht). Diese Ethik ist aber weitgehend leer. Dennoch muß sie die 
Freiheiten bemessen, um Ordnung zu schaffen und um den Schwachen zu 
helfen. Man fragt sich mit Recht, wie eine solche Handlungsweise möglich 
ist ohne ein entsprechendes Menschenbild. Gewiß verlangt die moderne 
Demokratie und überhaupt die echte und klar ausgerichtete Demokratie zu
nächst ein möglichst leeres sozialethisches Schema, um der Freiheit größten 
Raum zu geben. Und wir können ruhig zugeben, daß diese Form der staat
lichen Führung die einzig mögliche in der heutigen Zeit ist. Aber es ist doch 
nicht notwendig, diese Theorie auf Grund eines ethischen Formalismus zu 
verteidigen. Man kann zur Theorie des geregelten freien Kräftespiels auch von 
einer gefüllten Philosophie vom Menschen und vom Sinn des menschlichen 
Lebens kommen. Man braucht darum Realismus und Idealismus nicht als zwei 
grundsätzlich verschiedene Möglichkeiten hinzustellen. Um dem Problem 
näherzukommen, habe ich (in meiner Sozialethik, Bd. I) unterschieden zwischen 
gesellschaftlicher Doktrin und Gesellschaftssystem. In der Gesellschaftsdoktrin 
findet sich alles, was man an positiven Werten über den Menschen, seine ethische 
Bestimmung, den Sinn seines Lebens aussagen kann. Es sind also darin alle 
absoluten Normen des menschlichen Lebens, auch des gesellschaftlichen Le
bens, enthalten. Die Doktrin bedarf aber des Kanals, um als realisierbare 
Doktrin und nicht als Utopie zu gelten. Die Realität legt nun das Gesetz der 
Freiheit auf. Hier gelten all die Gründe, die unser Autor für seinen Realismus 
beigebracht hat. So formt die Doktrin sich in das System der Freiheit um, in 
welchem als Grundgesetz gilt: „Soviel Freiheit wie möglich, soviel Autorität 
wie notwendig“ (vgl. meine Ausführungen über den Personalismus in Bd. I 
der Sozialethik). Auf jener Ebene, wo um die Macht gekämpft wird, also vor 
allen Dingen in der Politik, gilt darum zuerst das Gesetz der Freiheit, auch wenn 
die Realisierung der Doktrin Schaden leiden würde. In jenem Raum aber, in 
welchem nicht die Macht, sondern die sittliche Anziehungskraft wirkt, also im 
sozialen Raum, kann dem „Idealismus“ freie Entfaltung zugestanden werden. 
Diese Art der Kombination von Realismus und Idealismus scheint jedenfalls 
sowohl dem Menschenbild als auch der Realität besser zu entsprechen als der 
sogenannte realistische Liberalismus.
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4.3 Religion und Politik

Duff, Edward, SJ: Church -  State in the American Environment. SO
Im Hinblick auf die Wahl John F . Kennedys zum Präsidenten der USA gibt der 
Verf. einen geschichtlichen Überblick über die Stellung der katholischen 
Kirche zum Staat. Zugleich erörtert er das grundsätzliche Problem, ob von 
der katholischen Theologie aus, die wesentlich dogmatisch ausgerichtet ist, 
die Möglichkeit der allseitigen Anerkennung der Religionsfreiheit offenstände. 
In voller Würdigung der theologischen Schwierigkeiten spricht D .  sich dafür 
aus, daß im Hinblick auf die politische Situation, vor allem im Hinblick auf die 
aus der Demokratie nicht wegzudenkende gleiche Verteilung der Rechte, die 
Liberalisierung der Weltanschauung auf politischer Ebene theologisch ver
tretbar sei.

Hormis, Jean-Michel: Évangile et laharum.

Der Verf. behandelt in dieser mit hohem wissenschaftlichem Ernst und gründ
licher Quellenkenntnis erarbeiteten Schrift die Frage, ob jene Ansicht, welche 
die Kriegsdienstverweigerung als eine typische Haltung der Urchristenheit 
bezeichnet, zu Recht bestände. Er will hierzu nicht die biblischen Quellen, 
sondern die Äußerungen der Patristik und die damalige kirchliche Gepflogen
heit untersuchen. Er beschreibt den politischen und sozialen Rahmen, die 
ideologischen und religiösen Grundanschauungen, das tatsächliche Verhalten 
der Christen, die christlichen und heiligen Soldaten, den christlichen Antimili
tarismus und die offizielle Haltung der Kirche, am Schluß die christliche Geduld 
und Hoffnung. Aus der Schrift geht hervor, daß die modernen christlichen 
Kriegsdienstverweigerer sich nur in fruchtlosen Diskussionen verlieren, wenn 
sie sich auf die Urchristenheit berufen.

Saunders, J. J .: Political Thought in Islam. PolS
Der Artikel zeigt, daß der Islam unfähig ist, demokratische Gedanken in sich 
aufzunehmen, wie z. B. allgemeine bürgerliche Verantwortung, Teilung der 
Gewalten usw.

4.4.3.2 Grundgesetz

Arndt, Adolf: Das nicht erfüllte Grundgesetz

Die kleine Schrift beschäftigt sich, in ihren erläuternden Beispielen auf die 
Gesetzgebung und Rechtsprechung der Bundesrepublik Deutschland bezug
nehmend, mit der Bedeutung von Grundgesetz und Verfassung für die Gesetz
gebung und Rechtsprechung im Hinblick auf eine Stabilisierung der Demo
kratie. Grundgesetz und Verfassung werden als erstes Gesetz verteidigt, durch 
das die weitere Gesetzgebung überhaupt erst Rechtskraft erhält. Der Verf. 
wendet sich damit gegen die Auffassung, daß ein reiner Mehrheitsbeschluß 
des gesetzgebenden Organs entscheidend sei für die Rechtmäßigkeit eines zu 
erlassenden Gesetzes. Er sieht darin eine Verletzung des demokratischen Prin-
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zips, gemäß welchem die Rechtsordnung ihre Legitimität in der gesamten 
staatlich geeinten Gesellschaft, also auch in der Opposition zu suchen habe. 
Eine Orientierung von Gesetzgebung und Rechtsprechung an sogenannten 
natürlichen Ordnungen, womit eine stets neue Interpretation von Verfassung 
und Grundgesetz angestrebt wird, lehnt er als ideologische Unterminierung 
ab. U. a. führt er als Beispiel einer solchen ideologischen Unterstellung den 
Beschluß des Bundesgerichtshofes vom 5. Mai 1959 an, wonach der Ver
fassungssatz der Gleichberechtigung der Geschlechter im Erbfolgerecht 
bäuerlicher Höfe nicht anerkannt worden sei. Die Stellungnahme des Verf. 
hat das Argument für sich, daß mit einer starren Orientierung an Verfassung 
und Grundgesetz die Rechtssicherheit in der Demokratie gewahrt wird, unter
stellt aber anderseits, daß Grundgesetz und Verfassung gewissermaßen als 
überzeitliche, geradezu naturhafte Normen angesehen werden müssen, und 
zwar als Normen, welche eine Elastizität in der Anwendung nicht zulassen. 
Die entscheidende Frage in dem ganzen Problemkreis ist auch hier wie in 
der gesamten Naturrechtsdiskussion: gibt es vernünftige Überlegungen, auf 
die auch ein noch so sehr auf Rechtssicherheit ausgerichtetes Rechtsdenken 
niemals, weder in der Gesetzgebung noch in der Rechtsprechung, verzichten 
kann?

Maunz, Theodor -  Dürig, Günter: Grundgesetz
Die 3. Lfg. dieses umfangreichen Kommentars zum deutschen Grundgesetz 
kommentiert Art. 20, 21, 31, 70-72, 76-82 und 103. Von besonderem Inter
esse ist der Kommentar zu Art. 21 über die politischen Parteien, ebenso aber 
auch der Kommentar zu Art. 103 über die Prozeßgrundrechte: Rechtliches 
Gehör, nullum crimen sine poena, nulla poena sine lege, ne bis in idem. -  Die
4. Lfg. erläutert den gesamten Abschnitt III (der Bundestag), ferner Art. 17, 
121 und 137, Fortführung zu 20 (Rechtsstaatlichkeit) sowie 37 (Bundeszwang). 
-  Lfg. 5 bringt die Kommentare zu Art. 17a (Grundrechte im Wehrdienst
verhältnis), 32 (Auswärtige Angelegenheiten), 59 (Völkerrechtliche Vertre
tung des Bundes), 59a (Verteidigungsfall), 65a (Befehlsgewalt über Streit
kräfte), den gesamten Abschnitt IV (Bundesrat), Art. 83-86 (Bund und Länder 
im Bereich der Verwaltung) und 114 (ein Stück aus dem Finanzwesen: Rech
nungslegung und Rechnungsprüfung durch einen Regierungshof).

4.4.3.3 Verfassung

Hesse, Konrad: Die normative Kraft der Verfassung.
Diese tiefgründige Arbeit behandelt nicht nur ein staatsrechtliches, sondern ein 
tief rechtsphilosophisches Thema, nämlich die Frage, worin die normative 
Kraft jenes Gesetzes zu suchen ist, welches die Grundlage jeder weiteren 
Gesetzgebung abgibt, d. i. der Verfassung. Sie geht von dem Grundgedanken 
aus, daß jede Gesetzgebung und erst recht die Verfassung nicht in einem luft
leeren Raum stehen, sondern auf eine ganz spezielle, konkrete soziale Wirk
lichkeit gerichtet sind. Die Verfassungsnorm, so erklärt unser Autor, habe 
kein eigenes, von der Wirklichkeit unabhängiges Sein. Ihr Wesen bestehe 
darin, daß sie gelten, d. h. den von ihr normierten Zustand in der Wirklich
keit verwirklichen, will. Jedoch könne der Geltungsanspruch einer Verfassungs-
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norm nicht mit den Bedingungen seiner Realisierung identisch sein, er trete 
vielmehr als ein eigenes Element zu diesen Bedingungen hinzu. Damit ist 
der Soll-Charakter der Verfassung unterstrichen. Die entscheidende Frage, 
die nun eigentlich den Rechtsphilosophen angeht und die auch unsern Autor 
beschäftigt, ist nun die, worauf sich dieses Soll letztlich gründet. Der Autor 
sieht ganz richtig, daß das Soll bedeutungslos ist, wenn es nicht Geltungskraft 
besitzt. Worin liegt aber die Geltungskraft der Verfassungsnorm? Der Autor 
greift auf das moralische Verhalten der Gesellschafts- oder Staatsglieder 
zurück. Er knüpft somit die Geltungskraft der Verfassungsnorm an die 
Bereitschaft der Gesellschaftsglieder an, das eigene Verhalten durch die von 
der Verfassung normierte Ordnung bestimmen zu lassen, d. h. an ihre Ent
schlossenheit, die von der Verfassung angegebene Ordnung gegenüber allen 
nur augenblicksbedingten Nützlichkeitserwägungen durchzusetzen. Im Grunde 
also geht es hier um das Bewußtsein aller für das Verfassungsleben Verant
wortlichen, daß eine Ordnung bestehen muß, die nicht einfach aus der Wirk
lichkeit übernommen wird. „Alle augenblicklichen Zweckmäßigkeiten ver
mögen, auch wenn sie erreicht werden, nicht den unschätzbaren Gewinn zu 
ersetzen, der darin liegt, daß man Respekt vor der Verfassung auch dort 
beweist, wo dies einmal unbequem wird“ (14).
Ohne Zweifel ist hier das Kräftespiel, das zwischen der Verfassung als 
Norm und dem tatsächlichen Willen der Staatsglieder besteht, richtig gedeutet. 
Allerdings trifft diese Deutung nur die Situation der demokratischen Ordnung. 
Rechtsphilosophisch betrachtet verhält sich die Geltungskraft einer Verfassung 
wie überhaupt eines Gesetzes zu den Gesellschafts- oder Staatsgliedern stets als 
übergeordnete Kraft oder Macht. Die Geltungskraft eines sittlichen Gesetzes 
z. B. kann nicht danach bestimmt werden, ob sie tatsächlich im Bewußtsein 
des Menschen über alle etwa aufkommenden Bedenken siegt. Die Wirksam
keit einer Norm wird also nicht nach ihrer Befolgung beurteilt, sondern viel
mehr danach, ob es ihr gelingt, den Unterworfenen bei Nichtbefolgung eines 
größeren Gutes zu berauben, als er gewonnen hätte, wenn er sich freiwillig 
dem Gebote unterworfen hätte. Die Geltungskraft eines demokratischen Ge
setzes und einer demokratischen Verfassung allerdings steht in engem Zu
sammenhang mit dem Willen des auf demokratischer Grundlage geeinten 
Volkes. Doch wird man auch hier nicht sagen dürfen, wras unser Verf. auch 
durchaus nicht behauptet, aber anderseits doch nicht klar heraushebt, daß 
die normative Kraft des Gesetzes oder der Verfassung identisch sei mit der 
Geltungskraft, die sie durch den moralischen Respekt der Gesellschafts- und 
Staatsglieder erfährt. Korrekt drückt sich unser Verf. aus, wenn er sagt, daß 
die rechtliche Verfassung dort normative Kraft besitzt, wo es der staatlichen 
Wirklichkeit gelingt, ihren Geltungsanspruch zu realisieren. Unter „staat
licher Wirklichkeit“ ist dabei aber, wenn man auf höchster rechtsphiloso
phischer Ebene bleibt und nicht unmittelbar an den demokratischen Staat 
denkt, zunächst nicht der Unterordnungswille der Gesellschafts- oder Staats
glieder zu verstehen, sondern vielmehr die Durchschlagskraft der staatlichen 
Autorität selber, dem Geltungsanspruch des Gesetzes oder der Verfassung 
Wirksamkeit zu verleihen. Von hier aus versteht man auch die Forderung 
leichter, auf die unser Autor (21) zu sprechen kommt, daß die Abgeordneten 
als Vertreter des ganzen Volkes nicht an Aufträge und Weisungen gebunden, 
sondern nur ihrem Gewissen unterworfen seien.
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5.1 Allgemeines zum inneren Aufbau der politischen Ordnung

Guttsman, W. L. : Social Stratification and Political Élite. BJS
Der Verf. behandelt die Frage, welche wirtschaftlichen und sozialen Elemente 
in der Schaffung der politischen Elite wirksam sind. Er bespricht dabei zu
nächst die verschiedenen Theorien der politischen Elite, kommt dann auf 
einzelne Beispiele, vor allem in Deutschland und England, Zu sprechen und 
entwirft am Schluß ein theoretisches Modell für die Analyse der politischen 
Elite.

Tabbah, Bichara: De la personne humaine à la communauté humaine.
Der Verf., Professor an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät von Beirut, 
entwirft hier in engem Kontakt mit dem politischen Geschehen unserer Tage 
sein politisches Programm, das er auf den beiden folgenden Grundideen auf
baut: die harmonisch aufeinander abgestimmten Menschenrechte als Grund
lage und Ausgangspunkt sowohl auf nationaler wie auch auf übernationaler 
Ebene und der soziologische Pluralismus, der sich im Föderalismus juristisch 
formt. Mit Interesse liest man die abgewogenen und umsichtigen Ausführun
gen über die Emanzipation der nicht-autonomen Völker (191-201).

5.2.1 Die politischen Grundrechte und Grundpflichten 
des Bürgers -  Allgemeines

Selvin, Hanan C. -  Hagstrom, Warren O.: Déterminants of Supportfor 
Civil Liberties. BJ S
Bei der Frage, welche Faktoren bei der Einwurzelung der Freiheitsrechte in 
einem demokratischen Staat wirksam sind, stellt der Verf. fest, daß man den 
Universitäten und Kollegien die größte Rolle zusprechen müsse. Der Artikel 
bringt hierzu eingehendes statistisches Material.

5.2.2 Freiheit der politischen Meinungsäußerung -  
Öffentliche Meinung

Migliori, Giambattista : Abusi délia libertà di stampa e problemi giuridici 
e legislativi. I
Der Verf. bespricht den Mißbrauch der Pressefreiheit, wobei er neben dem 
strafrechtlich verfolgbaren besonders den gegen den sozialen Anstand und 
die soziale Diskretion verfehlenden Mißbrauch im Auge hat.

Mimin, Pierre : Offense à la justice, délit de presse. RPolP
M. kommentiert die am 23. XII. 1958 rechtskräftig gewordenen neuen Art. 
226 und 227 über den Mißbrauch der Presse im Hinblick auf die Kritik an der 
Rechtsprechung. Er betont die Notwendigkeit eines Moralkodex der Jour
nalisten.
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Riva, Clemente: Note introduttive allo studio della libertä di stampa. I

Eine allgemein verständliche Erörterung der Pressefreiheit, wobei besonders 
auf die italienische Verfassung Bezug genommen wird. Am Schluß findet man 
einige italienische Literaturangaben zum Problem.

5.2.5 Gehorsamsverweigerung -  Kriegsdienstverweigerung -
Widerstand

Vollmacht des Gewissens I.

Das Buch ist zu seinem überwiegenden Teil (177-545) eine geschichtliche Dar
stellung des von deutschen Militärpersonen in die Wege geleiteten Wider
standes gegen Hitler. Von diesem historischen Hintergrund her sind die 
davorstehenden „Deutschen Gespräche über das Recht zum Widerstand“ 
sowie die „Drei Gutachten zum Widerstandsrecht“ zu verstehen. Ganz ab
gesehen von der gründlichen geschichtlichen Darstellung der Ereignisse im 
deutschen Heer von damals, verdient das Buch wegen der grundsätzlichen 
Erörterungen, die etwa 160 S. füllen (13-176), höchste Beachtung. Am „Deut
schen Gespräch über das Recht zum Widerstand“ (13-136) haben namhafte 
Juristen und Theologen teilgenommen. Es ging hierbei um die Rechtslage 
im Terrorstaat, um den Landesverrat, das Widerstandsrecht, den Eid. Die drei 
Gutachten zum Widerstandsrecht wurden verfaßt von H . W einkauff (Die 
Militäropposition gegen Hitler und das Widerstandsrecht), M . Pribilla (Der 
Eid nach der Lehre der katholischen Moraltheologie), W . Kiinneth (Die evange
lisch-lutherische Theologie und das Widerstandsrecht). Es sei besonders auf 
den Artikel von H . W einkauff h ingew iesen , der als Jurist (ehemaliger Präsident 
des Deutschen Bundesgerichtshofes) das Widerstandsrecht in seiner eigenen 
Begründung aufzuweisen versucht, da die gewöhnlichen Begriffe des positiven 
Rechts der Notwehr und insbesondere der Nothilfe nicht ausreichen. W . sieht 
das Naturrecht als Urordnung allen Rechts im positiven Recht impliziert. 
„Wenn daher der staatliche Gewalthaber selbst planmäßig Leben, Freiheit und 
Eigentum der Rechtsgenossen bedroht und vernichtet, wenn er sie zur Sklaven
arbeit zwingt, wenn er sie von der Bildung des Staatswillens ausschließt, wenn 
er Gewalt und Gesinnungszwang übt, wenn er eine Atmosphäre des Schreckens, 
der Furcht, der Drohung und der lügnerischen Hetze schafft, um seine Gewalt 
aufrechtzuerhalten, so handelt er zutiefst rechtswidrig“ (149). Auf S. 579-584 
findet man eine brauchbare bibliographische Übersicht zu der grundsätzlichen 
Bewertung von Militarismus, Gehorsamspflicht, Eid, Naturrecht, Wider
standsrecht, Rechtsstaat, totalitärem Terrorstaat.

5.3.1 Allgemeines zum Zentralismus und Föderalismus

Bowie, Robert Richardson -  Friedrich, Carl Joachim: Études sur le 
Fédéralisme.

Zahlreiche Mitarbeiter haben zur Entstehung dieses Werkes beigetragen. Man 
findet hier das dokumentarische Material, das für die Auseinandersetzung 
über die europäische Verfassung zusammengestellt worden war. Das Werk
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behandelt die gesetzgebende, die exekutive und richterliche Gewalt, die natio
nale Verteidigung, die Außenpolitik, Handel, Transport und Zollwesen im 
Föderalismus. Zu jedem Fragenkreis werden Beispiele aus verschiedenen 
Staatsverfassungen beigebracht, Australien, Kanada, Deutschland, Schweiz, 
USA.

5.4.2.3.1 Die Exekutive -  Allgemeines

Hippel, Ernst von: Untersuchungen %um Problem des fehlerhaften Staatsakts.

Die Schrift ist erstmals im Jahre 1924 erschienen, ein Neudruck 1931. Die 
vorliegende Auflage enthält den ursprünglichen Text mit ganz wenigen 
Änderungen, soweit es der Drucksatz zuließ. Gegenüber der früheren Auflage 
enthält aber diese einen fünften Teil (150-198), in welchem v. H .  seinen 
Kritikern antwortet. Diese Auseinandersetzung befaßt sich besonders mit 
W alter fellinek. Der naturrechtlich eingestellte Verf. kommt nochmals ein
gehend auf seine teleologische Rechtsauslegung zu sprechen.

5.4.2.3.2 Regierung

Grasso, Pietro Giuseppe: Figura di stato d’assedio negli ordinamenti costitu- 
vfonali contemporanei. IP
Der Artikel bespricht die Ausnahmegesetzgebung in den modernen Rechts
staaten.

Sánchez Agesta, Luis: Gobierno y  responsabilidad. RevEP
Der Artikel behandelt die Notwendigkeit einer Kontrolle der Regierung. Er 
kommt hierbei besonders auf die Bedeutung der Opposition zu sprechen. 
Jedoch sei dies nur eine Form der Kontrolle. Man könnte die Aufgabe auch 
einem aus besonders befähigten Leuten zusammengesetzten Gremium über
tragen.

5.4.2.3.3 Verwaltung

Demichel, André : Le contrôle de l ’É tat sur les organismes privés.

„Staat und Verbände“, „Staat und Interessengemeinschaft“ , „Staat und Grup
pen“ sind die Begriffspaare, in denen sich sozusagen das ganze Problem der 
modernen Wirtschafts- und Sozialpolitik ausdrückt. Der Autor unternimmt 
es, dieses Problem im Zusammenhang mit dem französischen Recht von den 
Gesellschaftsprinzipien her zu beleuchten. Nach einem kurzen geschichtlichen 
Überblick analysiert er die verschiedenen staatlichen Kontrollen im privaten 
Bereich: Anwendung der Gesetze auf dem Gebiete des Arbeitsrechts, des 
Steuerwesens, der öffentlichen Gesundheit und Moral, Überwachung der all
gemeinen sozialen Interessen in den Institutionen und Unternehmungen, die 
teilweise mit staatlichen Geldern unterstützt werden, Einflußnahme im Nach-
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richtenwesen, Film, Theater usw. Mit besonderem Interesse wird man hier 
den Abschnitt über die „organismes intermédiaires“ lesen (263ff.). Der zweite 
Teil befaßt sich mit der Begrenzung der staatlichen Kontrolle. Allerdings 
spricht hier der Autor nicht nur von der Begrenzung, sondern auch von der 
Notwendigkeit einer staatlichen Kontrolle im Flinblick darauf, daß die An
forderungen der privaten Körperschaften an den Staat immer mehr wachsen. 
Anderseits weist der Verf. ebenfalls die Wege, welche die staatliche Interven
tion zu gehen hat, um die private Initiative und private Institutionen nicht ab
zuwürgen. Im französischen Recht sind, wie der Verf. darstellt, dem Über
borden der staatlichen Intervention wirksame Schranken gesetzt.

Entrena Cuesta, Rafael: E l concepto de Administración Publica en la 
doctrinay el derecho españoles. RevAdP

Der mit nützlichen bibliographischen und historischen Hinweisen versehene 
Artikel umschreibt die spanische Konzeption der öffentlichen Verwaltung und 
deren begriffliche Beziehung zur Exekutive.

Morstein Marx, Fritz: Einführung in die Bürokratie.

Der Autor, Leiter des Budgetbüros des Präsidialamtes in Washington, ver
teidigt die Bürokratie als neutrale Organisationsform, die im modernen Staat 
die rationale, verantwortliche, sachverständige und kontinuierliche Verwaltung 
garantieren soll. Es komme, wenn man Auswüchse vermeiden wolle, darauf 
an, die Träger des Beamtentums entsprechend auszusuchen und durchzu
bilden. Als Grundbedingungen einer leistungsfähigen Verwaltung erkennt 
der Autor: Rationalität, Verantwortlichkeit, Befähigung, Kontinuität. Er sieht 
in einem nach dem Leistungsprinzip beurteilten, durch rechtlichen Status ge
schützten Beamtentum die beste Gewähr für ein gesundes gesellschaftliches 
und staatliches Leben. Die amerikanische Originalausgabe des Buches trägt 
den Titel: The Administrative State, An Introduction to Bureaucracy (Chicago 
1957).

Rousset, Michel: L ’idée de puissance publique en droit administratif.
Der Versuch, den Begriff der „öffentlichen Gewalt“ (puissance publique) im 
Verwaltungsrecht zu bestimmen, führt notwendigerweise in die philosophische 
Frage nach der Staatsgewalt und ihrer Verzweigung in der Exekutive. Tat
sächlich war die öffentliche Gewalt der Verwaltung, wie der Verf. ausführt, 
ursprünglich ganz als Abglanz der Staatsgewalt (pouvoir publique) aufgefaßt 
worden: die öffentliche Gewalt ist der Staat oder die Verwaltung des Staates. 
In der zweiten Phase der Entwicklung nimmt der Begriff der öffentlichen 
Gewalt der Verwaltung von der „Person“ des Staates Abschied, indem er Aus
druck einer rechtlichen Technik wird. Der Verf. stellt aber fest, daß das rein 
Institutionelle nicht ausreicht, um den Begriff der öffentlichen Gewalt in der 
Verwaltung zu erklären. Er sieht, und damit spricht er von der letzten Phase 
der Entwicklung, in der öffentlichen Gewalt eine Lebensäußerung des sozialen 
Pluralismus: die öffentliche Gewalt der Verwaltung ergibt sich aus der Not
wendigkeit des Zusammenhaltes der in vielfältigen Körperschaften sich ent-
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wickelnden Gesellschaft. Der Autor ist der Ansicht, daß die öffentliche Gewalt 
nicht einfach eine Kontrakts-, sondern eine echte Führungsgewalt ist, die sich 
namentlich im Ausnahmezustand eindeutig als solche beweist. Zwar erkennt er 
die Gefahr des Überbordens der öffentlichen Gewalt, jedoch auch die ihres 
Untergangs im Kampf der Interessenverbände.

Smith, S. A. de: Judicial Review of Administrative Action.
Das Buch behandelt die Lücken im englischen Verwaltungsrecht, die 
darin bestehen, daß dem Individuum nicht die ihm zukommenden rechtlichen 
Mittel in die Hand gegeben werden, um gegen Verwaltungsakte vorzugehen. 
Das Werk ist in seiner Art die erste umfangreiche Darstellung des englischen 
Rechts im Hinblick auf das gestellte Problem.

S.4.2.4 Die richterliche Gewalt

Castberg, Frede: Die Zuständigkeit der Gerichte in USA und Norwegen 
%ur Prüfung der Verfassungsmäßigkeit von Gesetzen.
Die Schrift ist nicht nur Darstellung, sondern zugleich auch kritische Be
trachtung des im Titel genannten Objektes. Der Verf., Professor der Rechte 
an der Universität Oslo, sieht im deutschen System besondere Vorzüge, da es 
verfassungsrechtliche Streitfragen von einem eigenen Verfassungsorgan mit 
besonderer Zuständigkeit entscheiden läßt. Anderseits sei das amerikanische 
und das norwegische System im Rechtsbewußtsein dieser Länder fest ver
ankert. Das Prüfungsrecht sei eine Notwendigkeit, wenngleich es vielleicht 
den Anschein mache, daß damit dem demokratischen Prinzip zuwidergehandelt 
werde, wonach die Gesetzgebung ausschließlich Sache der vom Volk gewähl
ten Körperschaft sei. Man könne vielleicht etwas Undemokratisches darin 
sehen, daß eine kleine Gruppe juristischer Fachleute jene Deutung des Grund
gesetzes verwerfen kann, die nach der Überzeugung der vom Volk gewählten 
Vertreter die richtige ist. Anderseits gehöre aber die richterliche Prüfung 
der Verfassungsmäßigkeit von Gesetzen in dieser oder jener Form notwen
digerweise zu einem Rechtsstaat.

Eichenberger, K urt: Die richterliche Unabhängigkeit als staatsrechtliches 
Problem.
Die reich dokumentierte Schrift zielt zwar auf das schweizerische 
Staatsrecht ab. Sowohl der Gegenstand wie auch die Art der Behandlung 
reichen aber in die politische Philosophie (Gewaltenteilung) und in die Rechts
philosophie (Sinngebung der Rechtsprechung) hinein. Das Buch behandelt 
folgende Hauptthemen: Richterliche Unabhängigkeit im Begriff der Recht
sprechung, Wesensmerkmale und Zweck der richterlichen Unabhängigkeit, 
richterliche Unabhängigkeit als rechtsstaatliches Prinzip, die durch die 
Zweckbestimmung gezogenen Grenzen der richterlichen Unabhängigkeit, 
richterliche Unabhängigkeit in der Verfassungs- und in der Verwaltungs
gerichtsbarkeit, richterliche Unabhängigkeit in der Auslegung der Gesetze, 
Prüfungsrecht des Richters, institutionelle Sicherung der richterlichen Unab
hängigkeit, Kontrolle über den Richter.
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Lesage, Michel: Les interventions du législateur dans le fonctionnement de 
la justice.
In der französischen Verfassung von 1789 wird die Gewaltenteilung als eine 
naturrechtliche Forderung erster Kategorie hingestellt. Damit wird erklärt, 
daß die Staatsgewalt a priori nicht eine, sondern drei Gewalten sei. Auf diese 
Weise wird jeder Gewalt ein klar umschriebener Bereich zugeteilt, den zu 
betreten die andere Gewalt grundsätzlich keine Kompetenz hat. Jedoch 
häuften sich gerade in der vierten französischen Republik die Fälle, in denen 
vom Gesetzgeber als rechtskräftig erklärte Verwaltungsakte durch den Staats
rat (Conseil d’État) annulliert wurden, ebenso die Fälle, in denen der Gesetz
geber bestimmte Gesetze erließ, die gegen alle an sich bereits rechtskräftigen 
richterlichen Urteile anzuwenden waren. Als 1953 das Militärgericht von 
Bordeaux die am Blutbade von Oradour Verantwortlichen aburteilte, modi
fizierte der Gesetzgeber das Gesetz, welches die Richter anzuwenden hatten. 
Am Tag nach dem Urteilsspruch intervenierte der Gesetzgeber erneut, indem 
er die Elsässer, die verurteilt worden waren, amnestierte. Das vorliegende 
Werk beschäftigt sich mit diesem Problem des Eingriffes der Legislative in die 
Rechtsprechung und Verwaltung. Im ersten Teil wird die Existenz des Prin
zips der Nicht-Intervention des Gesetzgebers in Rechtsprechung und Ver
waltung nachgewiesen, im zweiten Teil werden im einzelnen die zahlreichen 
Interventionen der Legislative der vierten Republik besprochen. Während der 
zweite Teil ganz auf französische Verhältnisse zugeschnitten ist, verdient der 
erste allgemeine Beachtung. Der Autor setzt sich in gründlicher Weise mit den 
verschiedenen Theorien auseinander, so besonders mit D uguit, Jè%e Carré de 
Malberg und Kelsen, wobei er mit Kelsens Theorie sympathisiert.

5.5.1 Staatsformen -  Allgemeines

Imboden, Max: Die Staatsformen.
Der Autor stellt die Unzulänglichkeit der rein rechtlichen Sicht der Staats
formen dar, indem er das psychologische Anliegen, das in dieser rechtlichen 
Institution verwoben sein muß, hervorkehrt. So erklärt er z. B. bezüglich der 
Gewaltentrennung: „Nicht in einer äußeren Gewaltenmechanik, sondern in 
dem durch den kontrastschaffenden Gewaltenpluralismus vermehrten bürger
lichen Bewußtsein liegt der eigentliche Damm gegen die ungeformte und 
verschlingende Gewalt“ (55).

Millet, Robert: Le Gouvernement de l'avenir.
Im Hinblick auf Frankreich stellt sich M . die Frage, ob die Demokratie nicht 
zu einem Mythos geworden sei. Der Verf. sieht nicht nur in Frankreich, 
sondern überall eine Entwicklung zur Oligarchie hin. Seine Formel ist darum: 
eine qualifizierte Aristokratie mit den notwendigen Kontrollen.

5.5.7.1 Demokratie -  Allgemeines 

Burdeau, Georges : La democracia.
Das Buch ist eine spanische Übersetzung des französischen Originals: (vgl. 
die Besprechung in „Grundsatzfragen“, Bd. I, 389).
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Carter, Gwendolen M. -  Herz, John H. : Government and Politics in the 
Tiventieth Century.

Eine vergleichende Analyse der neueren Staaten von Asien, Afrika, des Mitt
leren Orient, Latein-Amerika, der reiferen Staaten Europas und der USA, 
wobei die Spanne zwischen Demokratie und totalitärem Staat aufgewiesen 
wird, innerhalb deren es eine reiche Stufung von Demokratien und Totali
tarismen gibt.

La Démocratie à l’épreuve du XXe Siècle, par Raymond Aron, 
François Bondy, George Kennan, Herbert Lüthy, Jayaprakash Narayan, 
Arthur Schlesinger jr., Carlo Schmid et autres.

An dem Berliner Kolloquium, an welchem ungefähr 45 namhafte Publizisten 
und Vertreter der politischen Wissenschaft teilgenommen haben und dessen 
Referate und Diskussionsbeiträge hier veröffentlicht werden, sind die aktuell
sten Fragen der modernen Demokratie behandelt worden. Raymond A ro n  
gibt einleitend einen Überblick über das gesamte Problem: „Die politischen 
Institutionen des Okzidents im 20. Jahrhundert“ . Zu einer stabilisierten Demo
kratie (im Gegensatz zur unbeständigen Demokratie) gehöre, wie der Autor 
ausführt, Legitimität und Wirksamkeit. Konstitutiv für jede Demokratie 
seien drei Elemente: 1. die freie Wahl der Regierenden und die Handhabung 
der Autorität entsprechend einer Konstitution, 2. die freie Konkurrenz der 
Parteien und der Bürger bei der Wahl und der Bestellung der Machthaber,
3. die Respektierung der persönlichen, intellektuellen und politischen Frei
heiten durch die temporären Sieger im Konkurrenzkampf. Diese drei Faktoren 
müßten gleichzeitig in einer stabilisierten Demokratie gegeben sein; sie seien 
logisch einander zugeordnet. In der Wirklichkeit, so führt der Autor aus, 
lägen die Dinge allerdings nicht so einfach. Er unterzieht darum die einzelnen 
Demokratien einer Überprüfung und kommt hierbei besonders auch auf das 
Problem der Kolonisation, der Neutralisierung des Heeres und der Diplomatie 
zu sprechen. Diesem Einleitungsreferat, das einen Überblick über die Schwie
rigkeiten der Demokratie gibt, folgen dann die vier Hauptthemen, an die 
sich jeweils eine fruchtbare Diskussion anschließt: Versagen und Erfolge der 
Demokratie, Demokratie und Führerprinzip, Intellektuelle und militärische 
Kräfte im modernen Staat, Fragen der übernationalen Organisierung der 
Demokratie. Das Buch ist in seiner Reichhaltigkeit eine Fundgrube politischen 
Wissens.

Freund, Ludwig : D em okratie als Herrschaftsform. ZEE

F r. bestimmt in diesem tiefsinnigen Artikel den Ort der Herrschaft in der 
Demokratie. Er betont, daß man die Autorität nicht vollständig von der Ge
walt trennen könne. Die politische Herrschaft gründe entweder auf purer 
Gewalt oder auf Autorität. Gewaltherrschaft beziehe sich auf die physischen 
Mittel der Liquidierung von Ungehorsam gegenüber der Staatsmacht, der Ver
breitung von Furcht vor der Verletzung der Vorschriften oder Gesetze, 
Autorität dagegen beruhe auf dem Vertrauen und Glauben der Gefolgschaft, 
dem freiwilligen Gehorsam, welcher der Herrschaft geleistet wird. Der Unter
schied zwischen Gewalt und Autorität sei aber ein Unterschied gemäß Graden,
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nicht etwa ein Unterschied von zwei absolut zu trennenden Begriffen. Auch die 
demokratische Herrschaft sei eine durch Gewalt gestützte Ordnung. Nur seien 
hier der Träger der Gewalt und der Untertan in Partnerschaft geeint. Die 
Partnerschaft erhält ihren besonderen Ausdruck in der Kontrolle durch die 
Öffentlichkeit, die Freiheit der Presse. Fr. bestimmt dann im weiteren die 
einzelnen Voraussetzungen für das Funktionieren einer solchen Kontrolle.

Harbold, William H .: Democracy and the Service State. Eth

Der Artikel behandelt das Problem, ob die Demokratie mehr ein Wertsystem 
oder eine juristische Technik sei. Der Verf. legt großes Gewicht auf das 
Institutionelle, d. h. das Technische in der Demokratie.

Kornhauser, William: The Politics of Mass Society.

Gegen die Massendemokratie stellt der Verf. die pluralistische Gesellschaft. 
Es sei hier besonders auf seine kritischen Bemerkungen bezüglich der Elite 
hingewiesen.

Kuhn, Manfred: Probleme der Meinungsbildung in der demokratischen 
Gesellschaft.

Der Autor (Schweizer Jurist und Publizist) beschäftigt sich -  zwar im Hin
blick auf Schweizer Verhältnisse, jedoch in allgemeingültiger Weise -  mit den 
Schwächen der modernen, vor allem der plebiszitären Demokratie. Die durch 
den technischen Fortschritt verursachte Unüberschaubarkeit des Gemeinwesens 
schaltet weithin die Sanktion der öffentlichen Meinung aus. Man findet in 
dieser lesenswerten Schrift außer der Zusammenstellung der Ursachen, die 
zur Krise der Demokratie führen, treffende Werturteile, so z. B. die Betonung, 
daß es sinnlos sei, sich als ideologiefrei zu bezeichnen, da jede Negation not
wendigerweise eine Stellungnahme impliziere (38). Neben die konstitutionelle 
Repräsentation des Volkes stellt der Autor die existentielle Repräsentation, 
die in der öffentlichen Meinung besteht. Die repräsentativ-plebiszitäre Demo
kratie, wie sie in der Schweizer Eidgenossenschaft verwirklicht ist, verlangt, 
so erklärt unser Verf., eine ständige Dialektik zwischen Volk und Behörde. 
Durch die überstürzte Entwicklung wurde die Behörde zur unüberprüften, 
der Sanktion der öffentlichen Meinung entzogenen Alleinherrscherin, der es 
sogar gelingt, plebiszitäre Entscheidungen zunichtezumachen. Der Verf. 
erkennt in der Meinungsbildung einen rational-irrationalen Vorgang, der 
durch verschiedene „Sanktionen“ mitgesteuert wird: Konvention, Geld und 
Geist (Führerpersönlichkeiten). Das Feld der Meinungsbildung sei sehr knapp 
bemessen: es liege auf dem schmalen Streifen zwischen offensichtlicher Tat
sache und offensichtlicher Lüge (34). Man könnte allerdings dieser Behaup
tung entgegenhalten, daß der Streifen sachlich wohl schmal, in der „Meinung“ 
des Menschen jedoch ungeheuer breit sei, da für die Öffentlichkeit die offen
sichtliche Tatsache und die offensichtliche Lüge geradezu unendlich weit 
voneinander entfernt liegen. So erklären sich auch die vielen schwachen 
Stellen, durch die Konvention, Geld und Geist vergiftend in die öffentliche 
Meinung eindringen. Der Autor schildert mit lebhaften Farben und vielen 
konkreten Beispielen diese Vermachtung der öffentlichen Meinung. Wie in die
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Wirtschaft, so sei auch hier der Zentralismus eingezogen. Als Beispiel der 
kollektivierenden Zentralisierung wird (68) der starke Rückgang der selb
ständig Erwerbenden gegenüber den unselbständig Erwerbenden angeführt. 
Allerdings verschwindet der Geist der Abhängigkeit in den unselbständig 
Erwerbenden teilweise von selbst, je mehr sich die Wirtschaft der Voll
beschäftigung nähert. Dennoch ist die wirtschaftspolitische Einstellung des 
Verf. im Hinblick auf den selbständigen Unternehmer durchaus gültig. Es ist 
auf jeden Fall allgemein festzustellen, daß die öffentliche Meinung mehr und 
mehr entpersönlicht wird, je mehr die Zentralisierung der Wirtschaft voran
schreitet.
Im sozialen Raum verlangt K . dringendst die Schaffung einer Auslese durch 
Begabtenförderung, im politischen Sektor: Integration der Experten in den 
behördlichen Kompetenzbereich, d. h. Trennung zwischen Behörden und 
Expertenkommission, wobei den Experten mindestens ebensoviel Kompe
tenz zuzumuten ist wie den Behörden (parlamentarische Hilfsdienste wie in 
den USA), öffentliche Kontrolle der Kommissionsbeschlüsse, Reduktion der 
parlamentarischen Arbeit auf grundsätzliche Beschlüsse und in der Folge 
Delegation von weiteren Kompetenzen an selbständig entscheidende Kom
missionen und Expertenausschüsse, mit anderen Worten also eine neue Form 
der Gewaltenteilung, Neugestaltung des Proporz, Wiederherstellung des echt 
parlamentarischen Gespräches durch Beseitigung von Fraktionsdisziplin, 
Fraktionszwang, Blankodemission und Parteidisziplin, unmittelbare Verant
wortlichkeit einzelner Departemente und Ämter gegenüber dem Parlament 
und der Öffentlichkeit, um so die Verwaltungsbürokratie abzubauen, ver
stärkte Sicherheit des Bürgers gegenüber der Verwaltung durch Ausbau des 
verwaltungsinternen Verfahrens in Verwaltungs- und Strafsachen und Er
leichterung der formellen Verwaltungsgerichtsbarkeit usw.
Der Verf. kritisiert gelegentlich die Verknüpfung von Christentum und 
Politik. Allerdings ist wahr, daß man die politische Orientierung des Christen
tums nicht mit der Demokratie in eins setzen darf. Anderseits kann aber das 
Christentum doch nicht mit jeder politischen Verfassung einig gehen, da es das 
Bild von der Würde des Menschen als des Ebenbildes Gottes in die politische 
Wirklichkeit hineinsprechen muß, wenn es seiner Berufung nicht untreu 
werden will. Es ist gemäß dem christlichen Gewissen nicht einerlei, in welcher 
Weise man sich in einer politischen Situation entscheidet. Unser Autor wendet 
sich aber offenbar gegen jene christlich-politischen Richtungen, welche 
glauben, sie hätten das Christentum in der Politik gepachtet.

Leibholz, Gerhard: Das Wesen der Repräsentation und der Gestaltwandel 
der Demokratie im 2 0 . Jahrhundert.
Das Buch enthält den unveränderten Text des 1929 erstmals veröffentlichten 
Werkes „Das Wesen der Repräsentation“, ferner (211-248) einen Vortrag 
„Der Gestaltwandel der Demokratie im 20. Jahrhundert“ . Wie aktuell das 
Problem der Repräsentation sich heute noch stellt, zeigt der Verf. in seinem 
mit wertvollen literarischen Hinweisen versehenen Vorwort zur 2. Aufl. In 
dem Buch schätzt man besonders die begriffliche Klarstellung der Repräsen
tation. Vom Staatsrechtlichen ab in das Politische hinein führt besonders das
4. Kapitel, in dem der Verf. die Spannungen zwischen Verfassungsrecht und 
Wirklichkeit in den Demokratien der Gegenwart behandelt. (Vgl. die Be
sprechung des Buches von H .-U . Evers in: ZP, N.F. 8 [1961] 78-81).



5.5.7.1 Demokratie 383

Mayo, Henry B.: An Introduction to Democratic Theorj.

Das besonders den politischen Ethiker interessierende Buch behandelt u. a .: 
Begriff und Wesen der Politik, Definition der Demokratie, Wahlrecht und 
Repräsentation, politische Gleichheit und ihre Verwirklichung, Sinn und 
Grenzen des Mehrheitsprinzips, die demokratischen Werte. Es wird mit 
Recht betont, daß es in der Demokratie nicht auf einen absoluten Glauben 
ankommt, sondern auf ein ausgeglichenes Kräftespiel im Hinblick auf die 
durch das Staatsvolk determinierte Gerechtigkeit (vgl. die lesenswerten Seiten 
218-243).

Sartori, Giovanni: Democra^ia e definî ioni.

Der sehr belesene und geistreich schreibende Verf. geht der Frage nach, was 
wesentlich zur Demokratie gehöre. Dabei geht er nicht abstrakt, sondern 
geschichtlich vor. Er untersucht die bisher realisierten und erdachten Formen 
der Demokratie (z. B. anarchistische, dirigistische, totalitäre, utopistische, 
rationalistische, direkte, indirekte, repräsentative, liberale usw.) und beurteilt 
sie kritisch nach dem wahren Sinn der Demokratie, Freiheit zu sichern. Aller
dings lag es offenbar nicht im Rahmen seiner Zielsetzung, konstruktiv nach 
den sozialethischen Voraussetzungen des Funktionierens auch der best- 
ausgesonnenen Demokratie zu fragen.

Stucki, Lorenz: Gebändigte Macht -  gebügelte Freiheit.

Im ersten Teil dieses Werkes werden als Wurzeln des demokratischen Staats
denkens besprochen: das Mißtrauen gegen jede Macht, die mehr als delegiert 
ist, sowie die hohe Einschätzung des gewöhnlichen Bürgers. Der zweite 
Teil bietet eine kurze Geschichte der Demokratie, der dritte typisiert die 
Demokratien der Gegenwart (Herrschaft der öffentlichen Meinung in den 
USA, Herrschaft der Elite in Großbritannien, Herrschaft des Erfolges in der 
Bundesrepublik Deutschland, Herrschaft des Präsidenten in Frankreich, 
Herrschaft der Volksabstimmung in der Schweiz, Herrschaft der Cliquen in 
Japan). Schließlich werden verschiedene Sicherungen der Demokratie be
sprochen, wobei es dem Autor offenbar darauf ankommt, den Akzent nicht 
auf die juristischen Institutionen zu legen, sondern auf die geistige Haltung 
der demokratischen Bürger. Als institutionelle Garantien werden genannt: 
starke Kontrolle der Regierung durch das Parlament, Freiheit der Informa
tion, Unabhängigkeit der Gerichte, Föderalismus, Persönlichkeitswahl. Auf
S. 147-244 steht ein kurzgefaßtes Register der wichtigsten Begriffe, die zur 
Demokratie gehören, S. 255-314 ein Register über die Staaten der Welt und 
wie sie regiert werden.

Zorn, Rudolf: Autorität und Verantwortung in der Demokratie.

Z .  schildert zunächst die Licht- und Schattenseiten der Demokratie und kommt 
sodann auf die Autorität zu sprechen. Zur Autorität gehöre die Fähigkeit, 
absolute Werte zu empfinden und zwischen Wahr und Falsch, zwischen Gut 
und Böse zu unterscheiden, und ferner die Kraft, zum eigenen Urteil zu stehen. 
Die Funktionsfähigkeit der Demokratie hänge wesentlich davon ab, ob es
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gelingt, einen in dieser Weise begabten Führungsstab nach oben 2u bringen. 
Bezüglich des Massenwahlrechts hegt er in dieser Hinsicht größte Bedenken. 
„Es wäre daher eine zwar schwierige, aber dankbare politische Aufgabe, 
das Wahlrecht der breiten Massen so zu beschränken, daß es keine Gefahr 
für die demokratische Ordnung bilden kann“ (101). In der indirekten Wahl 
sieht er große Vorzüge.

5.S.7.4 Wahlrecht -  Wahlsystem 

Müller, Peter Felix: Das Wahlsystem.

Die in ihrer Formulierung manchmal schwer verständliche, aber gründliche, 
reich dokumentierte, mit einer ausgezeichneten Bibliographie versehene 
Schrift behandelt im ersten Teil die Grundlagen des Wahlrechtes. Die Propor
tionswahl wird systematisch als Grundform verstanden. Der reine Majorz im 
Einerwahlkreis erscheint als ein Anwendungsfall dieser Grundform. Aber 
damit ist über die Brauchbarkeit eines Wahlverfahrens noch nichts ausgesagt. 
Ein mathematischer zweiter Teil beschäftigt sich darum zunächst mit der 
Fehlerhaftigkeit der heute verwendeten Proporzformeln (wie auch eine im 
Anhang wiedergegebene besondere Studie von Prof. F . Bählers), während ein 
dritter Teil eine breite Übersicht über die zahlreichen Auswirkungen der ver
schiedenen Anwendungsformen dieser Wahlsysteme vermittelt. Von den 
erwähnten Grundlagen ausgehend, wird im vierten Teil die Bedeutung neuer 
Elemente der Wahl und des Wahlsystems aufgezeigt: Richtige Ausgleichung 
der Ergebnisse verschieden großer Wahlkreise, Beschränkung der Stimmen
zahl der Wähler, Weiterverwendung zunächst erfolgloser Stimmen usw. 
Damit sind Verfeinerungen mitberücksichtigt, die den gegebenen politischen 
Voraussetzungen eines Wahlkörpers angepaßt werden können und die es 
erlauben, jedes im Einzelfall gesteckte Ziel zu erreichen, von der Schaffung 
einer Repräsentative mit Mitspracherecht aller bis zum Zwei- oder Ein
parteiensystem. Das ins einzelne gehende Sachregister leistet nützliche Dienste.

5.5.7.5 Parlament, Regierung, Gewaltenteilung in der Demokratie

Hermens, Ferdinand Aloys: Parteien, Volk und Staat.

Die gediegene Schrift geht von dem Grundanliegen der echten Demokratie 
aus, eine Volksvertretung zu finden, die wirklich das Volk und nicht die 
Parteien vertritt. Wenn es nämlich die Parteien sind, die formell das Parlament 
konstituieren, dann wird das Volk mediatisiert, d. h. als Mittel den Ziel
setzungen der Partei bzw. der Parteispitzen untergeordnet. H .  diskutiert 
hier mit Gerhard L e i b h o l gemäß welchem in der modernen „plebiszitären und 
egalitären Massendemokratie“ nicht mehr unabhängige Persönlichkeiten, 
sondern organisierte Massenparteien im Vordergrund stehen, im Gegensatz 
zum ehemaligen „repräsentativen Parlamentarismus liberal-demokratischer 
Prägung“ , in welchem die Abgeordneten im Parlament frei nach dem Gewissen 
zu entscheiden imstande waren. Dagegen erklärt H .,  daß bei Mehrheitswahl im 
Einerwahlkreis die Macht der Parteizentrale begrenzt ist und daß außerparla-
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mentarische Parteiorganisationen auf eine mehr oder minder subsidiäre 
Rolle angewiesen sind. Zugleich bestehe die Möglichkeit, daß die Wähler 
echt plebiszitär über die Regierung entscheiden. Unter solchen Umständen 
seien die Parteien mediatisiert, nicht das Volk.

Perin, François : La démocratie enrayée.

Obwohl diese Arbeit über die funktionsunfähig gewordene Demokratie ganz 
auf Belgien, das von 1918 bis 1940 18 und seit der Befreiung im Jahre 1944 bis 
Oktober 1959 14 Regierungen erlebt hat, zugeschnitten ist, ist sie doch von 
allgemeinem Interesse, zumal der Verf. auf nicht-belgische demokratische 
Erfahrungen (amerikanische, schweizerische und englische) zu sprechen 
kommt und außerdem das Problem allgemein von der Demokratie und dem 
Wahlrecht her sieht. Der Verfasser stellt 5 Prinzipien der Regierungsreform 
auf: 1. Aufgabe der Regel von der Homogeneität der Regierung, 2. Unab
hängigkeit und Freiheit des Parlamentes gegenüber der Regierung („Das 
Parlament muß das Recht besitzen, Gesetzes- oder Budgetvorlagen der 
Regierung, ohne eine Regierungskrise hervorzurufen, abzulehnen“ , 242),
3. Stabilisierung der Regierung auf die Dauer der Legislatur, 4. wirksame 
Verantwortung der Minister gegenüber den Kammern, 5. Unvereinbarkeit der 
Funktion des Ministers und des Abgeordneten.

Perin, François : Le gouvernement. RP

Der Artikel handelt von der Regierung als dem Zwischenglied zwischen dem 
Parlament und der monarchischen Institution, und zwar im Hinblick auf 
Belgien.

Vermeylen, Pierre: Le parlement. RP

In dem Artikel, in welchem der Verf. von den Aufgaben des Parlaments 
spricht, wird besonders auf belgische Verhältnisse Bezug genommen. Der 
Verf. wünscht, daß man dem Parlament ein aus befähigten Persönlichkeiten 
zusammengesetztes Gremium zur Verfügung stelle. Dieses sollte gewisser
maßen das fachliche Zwischenstück zwischen Parlament und ministeriellen 
Departements sein. Die wesentlichen Aufgaben des Parlaments sind : Gesetze 
zu erlassen -  wobei allerdings der Verf. bemerkt, daß man besser sagen würde: 
Gesetze zu redigieren -  ferner die Regierung zu kontrollieren.

5.5.7.6 Parteien

Bergsträsser, Ludwig: Der Entwurf des Parteiengeset̂ es. PS

Der Verf. bespricht hier den Entwurf des Parteiengesetzes, den der Deutsche 
Innenminister im Juni 1959 dem Bundesrat zugehen ließ. Der Artikel bietet 
eine Menge wertvoller Glossen zum Wesen, zur Organisation, zu den Finanzen 
und zur Überwachung der Partei.

25 Utz, Grundsatzfragen II
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Goodman, William: The Tiro-Party System in the United States.

Geschichtliche Begründung des amerikanischen Zweiparteiensystems und 
seiner soziologischen Grundlagen, sowie Darstellung der parteipolitischen 
Aktionen. Studienbuch für amerikanische Studenten der politischen Wissen
schaften.

Mommsen, Wilhelm -  Hrsg.: Deutsche Parteiprogramme.

Diese wertvolle Textsammlung bringt authentische Äußerungen von Parteien 
oder Parteivertretern. Der erste Teil behandelt die Zeit vom Vormärz bis zum 
Ausgang des Ersten Weltkrieges, der zweite Teil die Weimarer Republik 
und die Bundesrepublik Deutschland. Es braucht wohl nicht unterstrichen 
zu werden, daß es sich hier um ein Grundsatzwerk ersten Ranges handelt.

Die verfassungsrechtliche Stellung der politischen Parteien im 
modernen Staat -  Das Verwaltungsverfahren.
Die beiden Referate von Konrad Hesse und Gustav E .  K afka , die sich mit der 
verfassungsrechtlichen Stellung der politischen Parteien im modernen Staat 
befassen, verdienen vom staatsrechtlichen, vor allem aber vom staatsphilo
sophischen Gesichtspunkt aus besondere Beachtung. Hesse hebt hervor, daß 
die verfassungsrechtliche Stellung der Parteien nicht als Folge ihrer „Inkorpora
tion in das Verfassungsgefüge“, sondern als Voraussetzung optimaler Er
füllung der ihnen verfassungsmäßig Zugewiesenen Funktionen zu verstehen 
sei. K a fka  stellt u. a. heraus, daß die Parteien keine „Oligarchien“ seien, 
sondern vielfältig gegliederte föderalistische Gebilde. Die Rechtsgemeinschaft 
des modernen Staates werde als Rechtsgemeinschaft der politischen Parteien 
begründet und erhalten.

5.5.7.7 Das Spiel der demokratischen Kräfte 

Bourke, Francis E .: Secrecy and Publicity.

Kontrolle der Regierungsgeschäfte durch die öffentliche Meinung und Diskre
tion im diplomatischen Vorgehen sind zwei Forderungen, die oft ein unlös
bares Dilemma hervorrufen. Das haben die U-2-Affäre und viele andere 
Episoden der amerikanischen Politik gezeigt, von denen der Verf. hier spricht 
und die er im einzelnen aufzeigt, um das Problem der nationalen Sicherheit 
und der individuellen Freiheit aufzuhellen.

The Conservative Party. PQu
Das ganze Heft ist der Darstellung der konservativen Partei Englands gewid
met. Für den Grundsatzbeflissenen sind von Bedeutung: Richard Hornby, 
Conservative Principles, und: Richard Rose, Tensions in Conservative Philo
sophy.
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Frisch, Alfred: D em okratie in  der Z u ku n ft. D
Der Artikel weist auf die Tatsache hin, daß es in der heutigen Demokratie eigent
lich kein vollendetes Spiel der politischen Kräfte mehr gibt, weil die einzelnen 
Parteien nicht mehr Vertreter von geschlossenen Interessengruppen sind. 
Auch die Opposition sei, sagt der Autor, nicht in der Lage, ein eigentlich 
oppositionelles Programm aufzustellen, weil ihre Mitglieder sich im Grunde 
von denen der Gegenpartei gar nicht unterschieden. Ein nur aus Einzel
persönlichkeiten zusammengesetztes Parlament sei ein machtloser Spielball in 
der Hand der Regierung.

Schmidtchen, Gerhard: D ie befragte N a tion .

Der erste Abschnitt des Buches beschreibt die Instrumente der Umfrage
forschung von der einfachen Auszählung der Antworten auf direkte Fragen 
bis hin zu den wichtigsten Techniken der Analyse. Es wird hier reichhaltiges 
Quellenmaterial aus der deutschen Bundesrepublik geboten. Der zweite Ab
schnitt bringt eine Fülle von gut ausgewählten Beispielen, wie die Umfrage
forschung in der Politik tatsächlich angewendet wird. Der dritte Abschnitt 
handelt vom Einfluß der Umfrageforschung auf den gesamten Prozeß der 
politischen Entscheidung. Dieser dritte Teil ist von grundsätzlicher Bedeutung. 
Der Verf. vertritt hier die Ansicht, daß man den Ablauf des demokratischen 
Geschehens zunächst einmal experimentell untersuchen müsse, bevor man vom 
Aufbau der Demokratie gemäß irgendwelchen Normen spreche, und findet 
ziemlich scharfe und sarkastische Worte für jene, welche glauben, man müsse 
vom Wähler unbedingt entsprechendes Wissen und hohe sittliche Einstellung 
zum Gemeinwohl verlangen. Die Interessendimension gehöre zum Gesamt
bild der öffentlichen Meinung. Dennoch ist unser Autor weit entfernt von einer 
normenlosen Politik. Er selbst erklärt, daß es in der Demokratie eine Reihe 
wirksam arbeitender, zum Teil aber auch erst noch zu erfindender Stabilisa
toren gäbe.

5.5.8 Kolonialstaat

Cereceda, Raul, SJ : D e la colonización a la descolonización. Ms

Der Artikel bietet einen schematischen Überblick über die vielfältigen Probleme 
der Dekolonisierung.

Delavignette, Robert : C hristianism e et colonialisme.

Die Schrift behandelt die Frage der Kolonisation und Dekolonisation. Der 
Verf. kommt hierbei auch auf die Bedeutung der Kolonisierung in der Ge
schichte sowie auf die verschiedenen christlichen Stellungnahmen zur Koloni
sierung im Laufe der Jahrhunderte zu sprechen. Im letzten (3.) Teil nimmt D .  
Stellung zur Frage der Dekolonisierung. Mit Recht betont er, daß die Dekolo
nisierung nicht nur eine Frage der politischen Unabhängigkeit sei.

25*
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Initiation aux problèmes d’outre-mer. Colonisation, Décolonisation, 
Sous-développement. Par Gilbert Blardone, Paul Catrice, Joseph Folliet, 
Abbé Matagrin, Raoul Padirac.

Das Buch erfüllt, was es verspricht, Einführung in die Probleme der Koloni
sation zu sein. Natürlich werden entsprechend dem Leserkreis, an den es sich 
richtet, französische Kolonialprobleme besonders besprochen. Dennoch ist die 
Schrift für jeden, auch für den Nicht-Franzosen, von Bedeutung. Man erhält 
hier einen knappen Einblick in die Geschichte der Kolonisation, vor allem 
aber in die Gesamtheit der mit der Kolonisation verbundenen Probleme. Man 
ist erstaunt, mit welcher Nüchternheit hier gerade Franzosen über dieses 
Problem sprechen. Es wird erklärt, es sei falsch, das Kolonisationsproblem im 
Hinblick auf das erwiesene Gute oder das zugefügte Übel zu beurteilen. Es 
werden die echt menschlichen und christlichen Gesichtspunkte, die eine soge
nannte Kolonialpolitik leiten müssen, hervorgehoben. Die Nichteinmischung 
von seiten anderer Staaten in das Verhältnis zwischen kolonisiertem und koloni
sierendem Land wird energisch betont (wohl im Hinblick auf die Algerien
frage). Dagegen wäre zu bedenken, daß das Kolonialproblem unter Umständen 
nicht nur zwischen den beiden unmittelbar betroffenen Ländern ausgehandelt 
werden darf (vgl. Kongo). Das Buch enthält eine brauchbare Bibliographie.

5.6.2 Politische Kräfte

Breitling, Rupert: Die zentralen Begriffe der Verbandsforschung. PV

Der reichdokumentierte, sorgfältig gearbeitete Artikel erläutert die Begriffe 
„Lobby“, „Gruppe“ , „Pressure Groups“, „Interessengruppen“, „politische 
Gruppen“, „Organisation“, „Verband“ .

Kuhn, Manfred: Herrschaft der Experten ?

Einleitend stellt K . die Identität von Kompetenz und Verantwortung auf allen 
Stufen der Repräsentation fest. Die rechtliche Kompetenz schließt dabei die 
sachliche ein. Auf Grund dieser Wesensbedingung jeder Kompetenz ergibt sich 
die Notwendigkeit der Heranziehung von Experten, die grundsätzlich außer
halb des staatlichen Delegationszusammenhanges stehen. K . umreißt die sach
lichen und moralischen Forderungen an den Experten und unterstreicht zu
gleich auch die Notwendigkeit einer Sanktion für vorsätzliche Irreführungen 
und Fahrlässigkeiten. Bei aller Anerkennung und sogar Betonung der Unab
dingbarkeit der Experten hebt K . am Schluß die Überlegenheit des Werturteils 
über Rechtsgüter hervor. Das will heißen, daß das staatlich geeinte Volk eine 
bestimmte Wertordnung haben müsse, auf Grund deren erst die Experten 
wirken könnten. Ganz deutlich zeigt sich dies im Zusammenhang von Er
nährung und Bevölkerungszuwachs. Solange man nicht das sittliche Wert
urteil bezüglich der Bevölkerungszunahme gefällt habe, werde sich der Tech
niker nicht an die Lösung der Nahrungsfrage begeben dürfen.
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6.1.1 Allgemeines zur Außenpolitik 
und zu den internationalen Beziehungen

Bergsträsser, Arnold: Internationale P o litik  als Zw eie der politischen W issen
schaft. PV
Ein wissenschaftliches Votdenken der Möglichkeiten politischen Handelns 
auf dem Gebiete der internationalen Politik müsse, so sagt der Verf., aufgebaut 
sein auf der geistes- und sozial wissenschaftlichen Analyse der Träger der 
Weltpolitik, es müsse sich ferner stützen können auf eine Analyse der faktischen 
wie der potentiellen internationalen Machtstruktur der heutigen Welt und ihrer 
einzelnen weltpolitischen Regionen, schließlich müsse es die Verfahren der 
internationalen Politik und die verschiedenen Formen, die sie hervorgebracht 
hat, zu verstehen und zu bewerten imstande sein. Der Verf. geht diesen Punk
ten im einzelnen nach. Am Schluß findet man einige gut ausgewählte literari
sche Angaben.

Braunias, Karl -  Stourzh, Gerald -  Hrsg.: D iplom atie unserer Z e it -  
P a  D iplom atie contemporaine -  Contemporary D iplom acy.

Das „Internationale Diplomaten-Seminar Klessheim“ knüpft an die Tradi
tion der „Konsular-Akademie“ von Wien an. Staatsmänner, Diplomaten und 
Gelehrte von Rang werden jährlich zu Gast geladen, um vor einer ausgewähl
ten Gruppe jüngerer Diplomaten Theorie und Praxis der Diplomatie zu behan
deln. Im vorliegenden Band, der die Ergebnisse des Diplomaten-Seminars von 
1958 darbietet, wird ein vortrefflicher Überblick über die verschiedenen Auf
fassungen der Diplomatie geboten. Es werden besprochen: der amerikanische, 
der englische, der französische, der päpstliche, der italienische, der spanische, 
der deutsche, der österreichische Diplomat. Es wird das Verhältnis zwischen 
Geschichte und Diplomatie, zwischen Wirtschaft und Diplomatie, zwischen 
Diplomatie und Neutralität, zwischen Demokratie und Diplomatie dargestellt. 
Auch das Problem der Frau in der Diplomatie fehlt nicht in diesem sowohl 
politisch wie auch ethisch reichhaltigen Buch.

Fischer-Baling, Eugen: Theorie der auswärtigen P o litik .

Das Buch ist als gediegene, von einem kompetenten Autor verfaßte Soziologie 
der Außenpolitik zu bezeichnen. Einleitend stellt der Verf. fest, daß man 
wohl im innenpolitischen Raum die Macht geradezu als etwas Böses, das man 
einzuschränken habe, ansehen könne, daß man aber in der Außenpolitik nicht 
darum herum komme, die Machtauseinandersetzung als den Wesenskern der 
Außenpolitik zu bezeichnen. „Die nicht zu leugnende Aktionsschwäche der 
westlichen Politik im Vergleich zu der östlichen hat darin ihren tiefsten Grund, 
daß im Osten die Machtpolitik Religion, die Religion Machtpolitik ist, während 
der Westen bei der denn doch wieder als unentbehrlich erkannten Machtpolitik 
ein schlechtes Gewissen hat. Der resignierte Standpunkt: Wir machen die an 
sich böse Machtpolitik wenigstens so gut und so moralisch wie möglich, ist 
nicht viel mehr als der Ausdruck innerer Richtungslosigkeit und Hilflosigkeit“ 
(2). Ohne auf theologische oder ethische Erörterungen einzugehen, will nun 
diese Studie aus der Machtpolitik, wie sie ist, den Beweis führen, daß das
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menschliche Gewissen vor der Machtpolitik nicht zu erschrecken brauche, 
sondern in ihr einem angeborenen Trieb zur Gemeinschaft gehorche und der 
vollkommenen Gemeinschaft, das ist aber auch der vollkommenen Erfüllung 
der Forderung des Gewissens, unwiderstehlich zustrebe. Im ersten Teil be
handelt das Buch die Interessen und Gesetze, denen die Außenpolitik als macht
politischer Staatenverkehr gehorcht. Der zweite Teil bespricht die Außen
politik in der Spannung zwischen staatlicher Sonderexistenz und übernationa
len Gemeinschaftsformen (Außenpolitik und Religion, Außenpolitik und 
Wissenschaft, Außenpolitik und öffentliche Meinung, Außenpolitik und 
Technik usw.). Der dritte Teil geht auf die Technik der Außenpolitik ein 
(Auswärtige Ämter, Primat der Außenpolitik, Gesandtschaften, Konsulate). 
Der vierte Teil behandelt die überstaatlichen Organisationen. Die Schrift ist 
ein hervorragendes Lehrbuch der Außenpolitik. Am Schluß findet sich eine 
wertvolle Auswahl aus der einschlägigen Literatur.

Fox, William T. R. -  ed.: Theoretical Aspects of International Relations.
Eine Sammlung von Aufsätzen namhafter Autoren über Theorie und Grund
sätze der internationalen Beziehungen, d. h. der Außenpolitik: P aul H .  Hit%e, 
H ans J . Morgenthau, W illiam  T . R . F o x , Kenneth N .  Walt% (Politische Philo
sophie und das Studium internationaler Beziehungen), Charles P . Kindleberger, 
A rn o ld  Wolfers, Reinhold N iehuhr (Macht und Ideologie in nationalen und 
internationalen Angelegenheiten).

HofFmann, Stanley H. -  ed.: Contemporary Theory in International Relations.

Das Werk ist zunächst eine Sammlung von ausgewählten Texten aus Büchern 
und Artikeln namhafter Autoren, die über die internationalen Beziehungen 
geschrieben haben. Es will aber bewußt mehr sein als nur eine Zusammen
stellung von fremden Texten. Zugleich bietet es eine kritische Einführung 
und Stellungnahme zu den in den Texten besprochenen Themen. H .  ist ein 
entschiedener Verfechter der politischen Philosophie, und zwar im Sinne 
einer politischen Ethik. Er ist sich dabei wohl bewußt, daß gerade im inter
nationalen Raum die Anpassung der Normen eine absolute Notwendigkeit ist. 
„Eine vollständige Trennung von empirischem Wissen und Moralphiloso
phie wäre verhängnisvoll“ (187). Das Werk bietet nicht nur einen Überblick 
über die vielseitigen Meinungen bezüglich der Gestaltung von internationalen 
Beziehungen, sondern ist zugleich eine wirksame Hilfe, die Probleme zu 
sehen. Die bibliographischen Angaben sind eine gute Stütze zu vertieftem 
Weiterstudium.

White, Howard B. : Note sur les Rapports entre la Civilisation et la Politique 
étrangère. Diog
Eine kritische Auseinandersetzung mit der Auffassung der „Realisten“ bez. der 
Außenpolitik mit besonderer Bezugnahme auf das Buch von Rouis J .  H alle, 
Civilization and Foreign Policy (New York 1955).
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6.1.2 Normen der Außenpolitik

Harrison, R. J . : Law and Morality in International Ajfairs. PolS
Der Verf. dieses Artikels diskutiert mit C . C . A ik m a n , der in der gleichen 
Zeitschrift (1957, 3-21) unter dem Titel „Law in the World Community“ die 
Frage nach der Wirkkraft der Moral in den internationalen Beziehungen be
handelt hat. Mit dem gleichen Problem verbinden sich die Namen Carr, 
Morgenthau, Kennan, Osgood und Barraclough. Harrison legt größeres Gewicht auf 
die Bedeutung der Moral in den internationalen Streitigkeiten als etwa A ikm a n . 
Den Ausführungen Harrisons folgt eine Antwort von C . C. A ik m a n  (56f.).

Northrop, F. S. C.: Philosophical Anthropology and Practical Politics.
Im besonderen von der amerikanischen Politik sprechend, verlangt der Verf. 
verständnisvolles Eindringen in die Geisteswelt des politischen Partners, 
besonders auf internationaler Ebene. Solange man nicht die gesamte Geschichte, 
Kultur und Weltanschauung des anderen Volkes studiert habe, sei es hoff
nungslos, an ein friedliches Vertrags Verhältnis zu denken. Die moralischen 
Vorstellungen der Völker könnten am geeignetsten auf einen gemeinsamen 
Nenner gebracht werden, wenn man die natürlichen Menschenrechte im Sinne 
von Thomas Jefferson zur Grundlage eines zukünftigen Völkerrechts nehme. 
Der Verf. ist übrigens der Ansicht, daß der Kommunismus sich in China nicht 
auf die Dauer behaupten könne, weil er dort auf eine vollständig anders gearte
te Moralphilosophie stoße.

Santamaria, Carlos: A  la Recherche d’une Notion de Paix. JM
Eine philosophisch-theologische (katholische) Erörterung über den Begriff 
des Friedens und die Anwendungsmöglichkeit auf die internationale Ordnung. 
Der Verf. betont den dynamischen Charakter des Friedens im Gegensatz zu 
einem idealen Naturzustand.

Sauer, Ernst: ,,Competitive Co-existence“ vom Standpunkt des Völkerrechts. 
JblR
Der Verf. stellt die Grundnormen der Koexistenz auf internationaler Ebene 
zusammen.

6.1.8 Kirche und Staat

Barrett, Patricia, RCSJ: Church and State. SO
Eine Besprechung des Buches „Christians and the State“ von John C . Bennett 
(New York 1958), in welcher gleichzeitig der Standpunkt der amerikanischen 
Katholiken zum Verhältnis von Kirche und Staat dargestellt wird.

Berri, Mario: Premessa allo Studio dei rapporti tra Chiesa e Stato. I
Neben allgemeinen Erörterungen über das Konkordat findet man hier auch 
eine kurze Besprechung des Vatikanvertrags.
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6.2.1 Allgemeines und Grundsätzliches zum Heerwesen 
und zum Krieg

Aron, Raymond : L a  société industrielle et la  guerre.

Die Studie gibt einen geschichtlichen Überblick über die Kulturauffassung 
der einzelnen Epochen und über die daraus resultierende Stellungnahme zum 
Krieg.

Asmussen, Hans : K rieg und Frieden.

Der Verf., ein evangelischer Theologe, beweist hier ein selten angetroffenes 
realistisches Verantwortungsgefühl gegenüber der Frage des Krieges heute. 
In der heutigen Welt seien Krieg und Frieden nicht mehr so radikal unter
schieden wie in früheren Zeiten, sie erweisen sich vielmehr als zwei Aggregat
zustände desselben Elementes, zwei Seiten desselben „Risikos eines Gemein
wesens“ hinsichtlich des allgemeinen Wohles. „Alle politische Bemühung 
um den Frieden muß davon ausgehen, daß Krieg und Frieden innerweltliche 
Erscheinungen sind“ (114).

Folliet, Joseph: D issection des Pacifism es. JM
Der Artikel gibt in populärer Weise eine Übersicht über die verschiedenen For
men des Pazifismus.

Fraga Iribarne, Manuel: G uerray  D iplom acia.

Das interessante Buch über Krieg und Diplomatie gibt eine realistische Ana
lyse der internationalen Beziehungen. Die internationale Politik sei, so betont 
der Autor, nur die Gegenseite der nationalen Politik. Der Krieg sei eine Wirk
lichkeit, die man nicht aus der Welt schaffen könne. Die Ansicht, daß die 
nuklearen Waffen die Möglichkeiten eines neuen Weltkrieges ausschlössen, 
sei unbegründet. Der Krieg sei eine dynamische Äußerung des politischen 
Lebens. Anderseits sei auch nicht zu übersehen, daß die Außenpolitik in 
unserem Jahrhundert entscheidende Wandlungen durchgemacht habe.

Liddell Hart, B. H. : D iterren t or D efense. -  Abschreckung oder A bw ehr.

Friede läßt sich, so erklärt der Verf., nicht erzwingen. Unter den gegenwärti
gen Bedingungen könne sich weder Europa noch Amerika wirksam verteidi
gen. Die Entspannung könne nur ohne Waffen mit Geduld und Friedenswillen 
erreicht werden. Der Krieg sei auf jeden Fall kein Weg, der aus Gefahr und 
Spannung hinausführe.

Mackie, Robert C. -  Hrsg. : D ie  C hristen und der atomare K rieg. Hrsg, 
v. Robert C. Mackie. Übersetzt von Walter Hähnle.
Die Veröffentlichung ist die Frucht der Zusammenarbeit von vierzehn evan
gelischen Christen, die z. T. Theologen, z. T. Fachleute in der Atomfrage sind. 
Zunächst wird der gegenwärtige Stand von Verteidigung und Abrüstung dar-
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gestellt, dann die christliche Betrachtungsweise des Problems. Hierbei wird 
hervorgehoben, daß das Glied der Kirche noch mehr als die anderen für seinen 
Nachbarn verantwortlich sei: „Ein solcher Mensch ist Bürger so gut wie 
Glied der Familie, und da zeigt sich sein Dilemma. Er hat eine große Schuld 
seinem Mitmenschen gegenüber, und dieser Schuld muß sein Dienst ent
sprechen“ (39). Es heißt dann in diesem Zusammenhang später weiter: „Wir 
müssen daher mit der Tatsache rechnen, daß die vorhandenen Strukturen 
internationaler Ordnung zum Teil auf der Macht und Gewalt von Einzel
staaten aufgebaut sind, die ihre Interessen verteidigen können“ (40). Aller
dings wird einschränkend erklärt, daß im Hinblick auf die zerstörerische Wir
kung der modernen Waffen die Funktion der Gewaltanwendung in inter
nationalen Angelegenheiten fragwürdig geworden sei. Es wird dann von den 
Urteilskategorien gesprochen, welche die Christen in die öffentlichen Ange
legenheiten hineintragen können, um die Kriegsgefahr zu bannen.

Powers, Richard, S J : Moralidad de la guerra. Ms

Der Verf. beschäftigt sich mit der Auslegung der vieldiskutierten Texte 
P ius’ X I I .  über den Krieg, besonders den Atomkrieg.

Ramsey, Paul: War and the Christian Conscience.

Man mag zur Forderung des Verf., daß ein auf christlichen Prinzipien auf
gebauter Staat den Mut zur unilateralen (mit der Hoffnung auf multilaterale) 
Abrüstung beweisen müsse, stehen, wie man will, man wird ihm hohe Aner
kennung um seiner philosophisch-theologischen Tiefe und politischen Umsicht 
willen zollen müssen. R . untersucht als evangelischer Christ geschichtlich 
und spekulativ die Frage, wieso es dazu kommen konnte, daß man aus dem 
universellen Verbot, zu töten, nur ein Verbot des Tötens aus „privater Moti
vierung“ machte. Diesem Gedanken wird besonders bei Augustinus und Thomas 
von A q u in  nachgegangen. Es werden die katholischen Verlautbarungen über
prüft, es wird Stellung zum Weltkirchenrat genommen. Wer über den Atom
krieg Reflexionen anstellt, wird dieses Buch mit größtem Nutzen in die Hand 
nehmen. Auf jeden Fall kann es keiner übergehen, der mit dem Problem an 
die Öffentlichkeit zu treten gedenkt. Es sei besonders auf die Kritik der tho- 
mistischen Formulierung der Selbstverteidigung und des Widerstandsrechtes 
hingewiesen.

Waltz, Kenneth N .: Man, the State, and War.

Der Verf. geht der Hauptursache des Krieges nach und untersucht hierbei die 
im Laufe der Jahrhunderte vorgetragenen Meinungen, wie z. B. von A ugusti
nus, Hohbes, Kant, Rousseau, Spinoza, den Liberalen, den Sozialisten und den 
experimentellen Psychologen. Im Zentrum des Interesses liegt die Frage nach 
der Bedeutung der Autorität im friedlichen Zusammenleben von Menschen. 
Von hier aus erkennt der Autor die Gefahren, denen das internationale Leben, 
weil jeder Autorität entbehrend, ausgesetzt ist.
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6.2.2 Einzelfragen des Krieges 

Atomare Kampfmittel und christliche Ethik.
Diese ernstzunehmende Sammlung von Artikeln über die Frage des Krieges 
und speziell des Atomkrieges richtet sich gegen Gustav Gundlachs Auslegung 
der „Lehre Pius’ XII. zum Atomkrieg“ (in: SZ 164 [1959] 1-4). Die Autoren 
wollen der Meinung entgegenwirken, die Diskussion innerhalb des deutschen 
Katholizismus über die sittliche Beurteilung des Atomkrieges sei abgeschlos
sen, die Billigung des Einsatzes atomarer Vernichtungsmittel unter bestimm
ten Bedingungen habe sich durchgesetzt und sei katholisches Gemeingut, ja es 
sei sogar päpstliche Lehre ( G m dlach), daß der Verteidigung der Menschheit 
gegen die Tyrannei die Existenz eben dieser Menschheit geopfert werden 
dürfe. Nach dem Sachreferat von R udolf Fleischmann über „Kernphysik und 
Atombombe“ (11-33) folgen die einzelnen Grundsatzartikel von Franziskus  
M . S  tra t mann, K a rl Peters, Clemens M ünster, Robert Spaemann, N ikolaus M onzel, 
Peter Nellen, H ubert Schulte-Herbrüggen, E rn s t-W o lf gang Böckenförde und Robert 
Spaemann, die alle höchste Beachtung verlangen.

Gallois, Pierre M. : Apologie de l ’armement nucléaire. RP
Der Verf. verteidigt die nuklearen Waffen im Sinne eines providenziellen 
Mittels, das dem Westen die Chance der Verhinderung eines Krieges gibt 
gegenüber einem Feind, der mit solchen Druckmitteln droht.

7.1 Die überstaatliche Gemeinschaft -  Allgemeines

Berber, Friedrich J. : Von den Grenzen des Völkerrechts. PS
Der Artikel behandelt die Beziehungen zwischen Völkerrecht und Außen
politik.

Bose, Robert, SJ : La société internationale et l’Église.
Das Buch ist eine umfassende Moral der internationalen Beziehungen vom 
katholischen Standpunkt aus. In großem Ausmaß läßt der Verf. kirchliche 
Verlautbarungen sprechen. Im ersten Teil behandelt er die internationalen 
Spannungen, wobei er besonders auch das Problem des Krieges, einschließlich 
des modernen Krieges, behandelt. Im zweiten Teil bespricht er die internatio
nale Organisation, die der Aufrechterhaltung des Friedens dienen soll. Es sei 
hierbei besonders auf die Übersicht über die philosophischen Doktrinen be
züglich der internationalen Gemeinschaft hingewiesen (329ff.).

Clark, Grenville -  Sohn, Louis B. : Frieden durch ein neues Weltrecht.
Die Autoren, zwei anerkannte amerikanische Juristen, stellen dem gegenwärtig 
geltenden Satzungstext eine von ihnen entworfene Neukodifizierung synop
tisch gegenüber und begründen ausführlich die Änderung. Das Werk, obwohl 
zur positiven Völkerrechtsliteratur gehörend, dürfte trotzdem einen grund
satzorientierten Leser interessieren.
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Corbett, Percy Ellw ood: L a w  in D iplom acj.

Das mit viel Zeitgeschichte geladene Buch behandelt die Frage, ob und welche 
Rechtsvorstellungen die internationalen Beziehungen regeln. Zu diesem Zweck 
untersucht der Verf. die Rechtsprinzipien, gemäß welchen die Diplomatie 
Englands, der Vereinigten Staaten und Rußlands vorgeht. Eingehend be
schäftigt er sich auch mit dem Problem, inwieweit die Menschenrechte eine 
wirkliche Weltgemeinschaft zu konstituieren imstande sein könnten. Er sieht 
die einzige Möglichkeit einer rechtlichen Organisation auf der Basis einer über
geordneten wirksamen Macht.

Jünger, Ernst: D er W eltstaat.

Die Spannungen und Gefahren, die durch die Existenz der beiden großen 
Mächte in West und Ost in die Welt gekommen sind, werden als Erscheinun
gen des Übergangs, des Übergangs nämlich zu der globalen Einheit eines 
Weltstaates, begriffen, bei dessen zukünftigem Guß die beiden großen Mächte 
nicht nur als Modelle, sondern geradezu als die Gußmodel dienen müßten.

Ledermann, L. : N ationalism e e t internationalism e. RPolP

Der „Internationalismus“, dessen Gegensatz nicht etwa der Patriotismus ist, 
wird hier definiert gemäß seinen kulturellen, sozialen, wirtschaftlichen und 
politischen Merkmalen. In der harmonischen Einordnung des Internationalis
mus in das gesamte Wertdenken des Menschen verliert der Begriff naturgemäß 
jene abstoßende Wirkung, welche allen Ismen eigen ist.

Millard, Everett Lee: Freedom in a Federal W orld.

Der Verf. sieht den Frieden nur garantiert in einer föderalistisch organisierten 
Weltregierung. Er entwirft hierzu ein ins einzelne gehendes Bild einer solchen 
Regierungsform.

Roberts, William H .: F e B ien Commun politique international. JM

Überzeugt davon, daß es ein wirkliches Gemeinwohl des Menschengeschlech
tes und somit aller Staaten gibt, untersucht der Verf. kritisch die Etappen, die 
durchschritten werden müssen, um ein solches Gemeinwohl überhaupt 
annähernd zu realisieren.

Sch warzenberger, Georg: A  M anual o f International L aw .

Obwohl das Werk nicht philosophischer, sondern positiv-rechtlicher Natur ist, 
sei der Grundsatzbeflissene doch darauf hingewiesen, weil er hier einen voll
ständigen Einblick in das Völkerrecht und die damit zusammenhängenden 
Probleme gewinnt.
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8. „Die politische Frage“

Cattaneo, Mario A .: II concetto di rivolu îone nella scien^a del diritto.

Der Autor will nicht das Recht auf Revolution, sondern ihr Wesen und ihre 
verschiedenen Erscheinungsweisen definieren. Es geht dabei vor allem um die 
Frage, ob die Revolution ein rechtliches Phänomen sei. Sehr eingehend be
handelt der Verf. auch die Frage nach der Kontinuität der Rechtsordnungen.

Hermens, Ferdinand A .: Der Ost-West-Konflikt.

Die mit reichem politischem Wissen geladene Schrift, die man jedem intelli
genten Menschen von heute nur empfehlen kann, ist an sich eine Lageschilde
rung der heutigen Machtverteilung und der Außenpolitik zwischen Ost und 
West. Doch befinden sich darin mehr als nur Betrachtungen über die taktischen 
Forderungen der militärischen und wirtschaftlichen Stärkung des Westens. 
Es geht dem Verf. auch um das Problem der Ideologien. Daß der Osten eine 
Ideologie, die H .  übrigens mit viel Geschick schildert, besitzt, ist unbezweifelt. 
Vielmehr geht es ihm um die Frage, ob auch der Westen eine Ideologie brauche. 
Er lehnt dies ab. Wer der Freiheit diene, müsse zugleich der Wahrheit dienen, 
und wolle er das, so verzichte er besser auf die Ideologie, den Begriff sowohl 
wie das Wort. Der Begriff „Ideologie“ ist damit in dem Sinne genommen, wie 
etwa auch E .  Voegelin ihn faßt, als irrationale Verabsolutierung irgendeiner 
verengten Idee oder als vermeintliche Idealgesellschaft. Auf diesem Boden ist 
mit Recht nicht nur auf die Ideologie zu verzichten, sondern ihr sogar der 
Kampf anzusagen. Die Demokratie hat dafür keinen Platz. In den politischen 
Wissenschaften wird heute durchweg die Ideologie in diesem verwerflichen 
Sinne verstanden. Der früher in der Rechtsphilosophie üblich gewesene, 
ursprünglichere Gebrauch von Ideologie ist damit abgetan. Der rechts
philosophische Positivismus des 19. Jahrhunderts (und übrigens auch der des 
20.) sprach dort von Ideologie, wo die Idee der Gerechtigkeit als unmittelbar 
rechtsrelevant betrachtet wurde, weil für ihn die Idee der Gerechtigkeit ein 
außerrechtlicher Faktor war. Der positivistischen Rechtsphilosophie erscheint 
jede übersinnliche, nicht erfahrbare Rechtskategorie als Ideologie. Was darum 
die Vertreter der politischen Wissenschaften für den Westen wollen, nämlich 
den Einsatz für Menschenwürde, Gerechtigkeit, Freiheit usw. im Sinne eines 
unmittelbar rechtlichen Ordnungsfaktors, und zwar auch dann, wenn diese 
Werte nicht ausdrücklich in einem Grundgesetz positiv-rechtlich formuliert 
sind, erscheint der positivistischen Rechtsphilosophie als Ideologie. Die 
rechtsphilosophische Einstellung des Westens hat sich in neuester Zeit durch 
ihre positive Bewertung dieser geistigen Werte, die nicht mehr als irrationale, 
sondern als rationale proklamiert werden, zur „Ideologie“ im alten, von den 
Positivisten verworfenen Sinn bekannt. Um sich aber von der Ideologie als 
einer Wertverkürzung, Wertverzerrung oder sogar als utopischer Träumerei 
zu distanzieren, ist man nun gezwungen, im eigenen, d . h. freiheitlichen 
System auf Begriff und Wort zu verzichten. Es bewahrheitet sich so die alte 
Lehre des Aristoteles: unsere Worte sind „signa ad placitum“, sie bezeichnen 
jenen Sinn, den man ihnen gibt.



9.1 Politische Theorien und Ideologien 397

9.1 Politische Theorien und Ideologien -  Allgemeines 

V oegelin , Eric: Wissenschaft, Politik und Gnosis.

Nach der Gnosis ist die Verstrickung in die Welt durch die Unwissenheit 
verursacht. Die Seele kann sich aus dieser Verstrickung nur lösen durch das 
Wissen um ihr wahres Leben und ihren Zustand der Fremdheit in dieser Welt. 
„Die Selbsterlösung durch das Wissen hat ihren eigenen Zauber •— und dieser 
Zauber ist nicht harmlos. Denn am Gefüge der Seinsordnung ändert sich nichts, 
wenn ich es schlecht finde und vor ihm davonlaufe. Der Versuch der Welt
vernichtung vernichtet nicht die Welt, sondern steigert nur die Unordnung 
in der Gesellschaft. Die Flucht der Gnostiker aus einem wahrhaftig heillosen, 
verwirrenden und erdrückenden Zustand der Welt ist verständlich. Aber die 
Ordnung der alten Welt wurde erneuert durch die Bewegung, die sich bemühte, 
das ,ernste Spiel“ (um Platons Formel zu gebrauchen) durch liebendes Tun 
wieder in Gang zu bringen -  durch das Christentum“ (19). Der Marxismus ist 
nicht die einzige Flucht vor der echten Lösung der politischen Frage. V .  geht 
dieser gefährlichen Gnosis durch alle Ideenvorstellungen hindurch nach, von 
der antiken Sage des gefesselten Prometheus über Nietzsche, den modernen 
Positivismus bis zum Nationalsozialismus und M artin  Heidegger. Eine geist
reiche, aus reichem philosophischem Wissen verfaßte Schrift, die den Leser 
fesselt.

9.2 Einzelne politische Theorien 

Quadrotta, Guglielmo : Democrazia Cristiana.

Eine Sammlung von Reden, Artikeln und Briefen über die „Democrazia 
Cristiana“ . Das Buch enthält am Schluß eine Bibliographie zur „Democrazia 
Cristiana“ von 1899-1959.

Wilson, Francis G. : The Anatomy of Conservatives. Eth

Der Autor untersucht die philosophischen Grundlagen des Konservativismus 
und stellt zum Schluß den Unterschied zwischen dem amerikanischen und dem 
europäischen Konservativismus fest. Den amerikanischen sieht er im Liberalis
mus, den europäischen in einem mehr oder weniger gleichmäßigen Menschen- 
und Gesellschaftsbild begründet. Konservativismus und Neoliberalismus 
scheinen sich heute, so sagt der Verf., in Europa zu begegnen.

10. Vorbereitung auf die politische Handlung 

Eschenburg, Theodor: Der Sold des Politikers.

E. stellt sich die Frage, wie man in der modernen Demokratie die „Besten“, 
die gemäß Plato von Natur aus Zur Regierung berufen sind, herausfinden und 
ihnen Zugleich auch den Posten sichern könne. Das zentrale Problem ist hier 
die Besoldungsfrage des Politikers. Man kann die Abgeordneten nicht zu 
I.eistungen zwingen, aber man kann sich Gedanken darüber machen, wie man
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die Voraussetzungen schafft, damit sie sich ihrer eigentlichen parlamentarischen 
Tätigkeit wirklich widmen können. Das Problem ist ein tief ethisches, im 
Grunde handelt es sich um jene Frage, die man sich auch vor aller Wirtschafts
ordnung stellt: Welches sind die in einer freiheitlichen Gesellschaft wirksam
sten Anreize zur Leistung im Sinne des Gemeinwohls? Die Lösungen sind 
selbstverständlich je und je verschieden.

Holzapfel, Heinrich -  Hrsg.: Philosophie und politische Bildung.

Einleitend bemerkt der Herausgeber, es gehöre zur Freiheitlichkeit des Schul
wesens, daß verschiedene philosophische Grundpositionen, auch solche, die 
auf weltanschaulichen, religiösen oder theologischen Vorentscheidungen 
beruhen, nebeneinander Raum haben. Mit Recht hebt er auch hervor, daß 
zu den Grundfragen einer Philosophie des Politischen die Frage nach dem 
Zusammenhang zwischen Politik und Sittlichkeit gehöre. Von diesem Geiste 
ist die Zusammenstellung der Beiträge beseelt, die folgende Themen behandeln: 
Möglichkeit und Gefährdung der Freiheiten in der Demokratie, der aristote- 
lisch-thomistische Staatsgedanke, der Staat im heutigen evangelisch-theologi
schen Denken, Philosophie und politische Bildung in Anlehnung an W . v. 
Humboldt, die Sowjetideologie im Philosophieunterricht, die Staatslehre des 
dialektischen Materialismus und ihre Behandlung im Unterricht.



ZUSAMMENFASSUNG — RÉSUMÉ — SUMMARY — RESUMEN

Die politische Ordnung

1. In der Abgrenzung der politischen Wissenschaften gegenüber den 
andern Sozialwissenschaften ist man ein gutes Stück vorwärts gekom
men. Man scheint durchweg darin einig zu gehen, daß die politische 
Wissenschaft sich mit der Frage zu beschäftigen hat, welche Kräfte die 
Macht im staatlich geeinten Volk und in den internationalen Beziehun
gen bestimmen und welches die Mittel sind, die die Machtbildung unter 
Kontrolle halten. Deutlich hebt sich allmählich dank der politischen 
Soziologie die politische Wissenschaft von der allgemeinen Staats- und 
Verfassungslehre ab, und zwar auch in den französischen Veröffent
lichungen, die lange Zeit von Juristen erstellt wurden. Neben die tra
ditionelle, von Aristoteles stammende Einteilung der Staatsformen 
stellen sich nun die politischen Typen. Da die politische Wissenschaft, 
wie vielfach betont wird, eine praktische Wissenschaft sein, somit dem 
Politiker das nötige Rüstzeug in die Hand geben will, ist man sich 
darüber im klaren, daß man ohne politische Ethik nicht auskommt. Die 
politischen Positivisten treten etwas zurück, wenngleich es immer noch 
Vertreter gibt, die entsprechend dem alt-liberalen Wirtschaftsmodell
denken der Ansicht sind, daß die politische Wissenschaft, wenn auch 
nur methodisch, die Macht zum Ziel und die Werte zum Mittel erklären 
dürfte.
2. Das Bedürfnis nach Normen des politischen Handelns ergibt sich 
schon aus der pragmatischen Überlegung, daß ohne echte Werte eine 
freiheitliche politische Gesellschaft dem Chaos überantwortet wird. 
Der Ruf nach einsichtiger Elite ist darum deutlicher hörbar als früher. 
Die vielfältigen Ausartungen einer chaotischen Pressefreiheit und der 
modernen Meinungsbildung machen das Problem der Führung noch 
dringlicher. Gerade aber das Führungsproblem wirft erneut die Frage 
nach den Normen auf, da man sich nicht jeglicher Macht unterstellen 
möchte.
3. Die verwickelten politischen Fragen, die im Grunde um das Thema 
kreisen: Welches sind die entsprechenden Mittel zur Kontrolle der 
Macht im Sinne einer freiheitlich geordneten Gesellschaft?, stehen 
naturgemäß in Zusammenhang mit der Demokratie. Der starke Staat 
wird als dringendes Erfordernis erkannt, nicht zuletzt um der Ausein
andersetzung zwischen Ost und West willen. Anderseits sucht man das
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Widerstandsrecht und die Kriegsdienstverweigerung zu retten und das 
Aufkommen einer Expertokratie oder Bürokratie abzuriegeln. Im Zu
sammenhang hiermit stehen die Bemühungen um ein Wahlsystem, 
welches die ausgeglichenen und besonnenen Geister zur selbstverant
worteten Macht gelangen läßt. In derselben Linie stehen die Forderun
gen nach einer richterlichen Kontrolle der Gesetzgebung.
4. Auf internationaler Ebene geht die Diskussion um die Normen 
(Realismus-Idealismus) weiter. Ebenfalls steht das Problem des Krieges 
(Atomkrieg) im Brennpunkt der Auseinandersetzung.

L’ordre politique

1) Les délimitations entre les sciences politiques et les autres sciences 
sociales se sont beaucoup précisées. On semble être d’accord pour 
admettre que l’objet des sciences politiques est l’étude des forces qui 
détiennent le pouvoir dans une nation et dans les relations internationales 
ou qui y aspirent, et celle des moyens pour le contrôle de ce pouvoir. Même 
dans les publications françaises longtemps élaborées par des juristes, 
les sciences politiques, grâce à la sociologie politique, se détachent gra
duellement de l’étude du droit constitutionnel. La théorie des différentes 
formes de l’État, défendue par la doctrine traditionnelle depuis Aristote, 
fait place à celle des types politiques. Comme les sciences politiques 
sont des sciences pratiques qui servent à l’action, on reconnaît la néces
sité d’une éthique politique. Les positivistes politiques perdent un peu 
de leur terrain. Mais il y a encore des auteurs qui considèrent, par analo
gie au modèle du marché libre, la politique comme une simple concur
rence des forces, et qui, par là, mettent les valeurs au rang des moyens.
2) Par la réflexion purement pragmatique que sans vraies valeurs une 
société politique libre mène au chaos, on est obligé d’invoquer des 
normes de l’action politique. Le besoin d’une élite éclairée se fait de 
plus en plus sentir. Les conséquences manifestes d’une liberté de presse 
inconditionnée et la manière technique de provoquer l’opinion publique 
accentuent encore ce problème. C’est donc le problème de diriger pru
demment la société qui soulève à nouveau la question des normes, car 
on ne veut la soumettre à n’importe quel pouvoir.
3) Les questions politiques traitant des moyens de contrôler le pouvoir 
découlent en dernière instance du problème de la démocratie. Surtout 
par suite du conflit entre l’Est et l’Ouest, l’État fort devient une exi
gence. Mais on essaye en même temps de sauvegarder le droit de rési
stance à l’État et l’objection de conscience, et d’empêcher l’éxagération 
de « l’expertocratie » et de la bureaucratie. Le point central de ces
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préoccupations est la recherche d’un système électoral qui donnerait 
le pouvoir à des personnes modérées et éclairées pouvant assumer elles- 
mêmes les responsabilités. Dans ce cadre d’une démocratie authentique 
se trouvent les réflexions sur la manière de réaliser le contrôle juridique 
de la législation.
4) Sur le plan international, les discussions sur les normes (réalisme- 
idéalisme) continuent. Le problème de la guerre (guerre atomique) tient 
une place prédominante dans les publications sur la politique inter
nationale.

The Political Order

1. The demarcation between political sciences and other social sciences 
is much more precise. It is generally agreed that the object of political 
science is the study of the forces which determine the power in a nation 
and in international relations, and also the study of the ways to control 
that power. Political sciences are being distinguished from the study of 
constitutional law, even in French publications, which, for a long time, 
were elaborated by jurists. The theory of the different state forms, 
which has been put by traditional doctrine since Aristotle, is being 
replaced by that of “political types” . Since political sciences are practi
cal and ordained to action, as has been often emphasized, the need for 
political ethics is recognized. Political positivism is clearly on the wane. 
But there are still authors who consider politics as no more than a com
petition of divergent forces, analogous to free-market. For these power 
becomes an end in itself and moral values are made into a mere means 
to this end.
2. The need for certain norms of political action is already apparent 
from the merely pragmatic consideration, that without true moral 
values a free political society tends inevitably towards chaos. A judi
cious élite is seen to be more and more indispensable. The problem is 
stressed still more by the manifest consequences of an unconditioned 
freedom of the press and the technique of provoking public opinion. 
Thus the problem of prudent direction of society poses once more the 
problem of norms, since not every form of power need be considered 
good or acceptable.
3. Political questions dealing with the means of controlling power are 
ultimately considered in connection with the problem of democracy. 
In a special way because of the conflict between East and West, the 
strong state becomes an urgent necessity. On the other hand there is an 
attempt to save the right of resistance against state and to justify con-

26 Utz, Grundsatzfragen II
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scientious objection. There is also a tendency to avoid the exaggeration 
of “expertocracy” and bureaucracy. The main point of that pursuit is 
the discovery of an electoral system which would give power to modera
te and judicious people, who could directly assume responsibility. The 
need for juridical control of legislation is connected with this.
4. On the international level the discussion about norms (realism-idea
lism) goes farther. The problem of atomic war has a predominant place 
in international policy publications.

El orden político

1) Los límites entre las ciencias políticas y las otras ciencias sociales se 
han precisado mucho. Parece que se está de acuerdo para admitir que 
el objeto de las ciencias políticas es el estudio de las fuerzas que poseen 
el poder en una nación y en las relaciones internacionales, o que aspiran 
a ello, y de los medios para el control de este poder. Incluso en las 
publicaciones francesas, elaboradas durante mucho tiempo por los 
juristas, las ciencias políticas, gracias a la sociología política, se separan 
poco a poco del Derecho Político. La teoría de las distintas formas del 
Estado, defendida por la doctrina tradicional a partir de Aristóteles, cede 
el puesto a la de los tipos políticos. Dado que las ciencias políticas son 
unas ciencias prácticas para la acción, se reconoce la necesidad de una 
ética política. Los políticos positivistas pierden terreno gradualmente. 
A pesar de todo, aún hay autores que consideran la política, por analo
gía con el modelo de mercado libre, como una simple concurrencia de 
distintas fuerzas y que, por lo mismo, colocan los valores al nivel de 
instrumentos.
2) Por la reflexión puramente pragmática que sin verdaderos valores 
una sociedad política conduce al caos, es inevitable invocar normas para 
orientar la acción política. De día en día se siente la necesidad de una 
élite instruida y las consecuencias evidentes de una libertad de prensa 
incondicionada y la forma técnica de provocar la opinión pública, 
acentúan aún más este problema. El problema de dirigir prudentemente 
la sociedad, es el que naturalmente pone de manifiesto continuamente 
la cuestión de las normas no queriendo someterla a cualquier poder.
3) Las cuestiones políticas tratando de los medios de control del poder 
resultan, en última instancia, del problema de la democracia. Sobre 
todo como resultado del conflicto entre el Este y el Oeste, el Estado 
fuerte se presenta como una exigencia si bien intenta salvaguardar el 
derecho de resistencia al Estado y el de objeción de conciencia y de 
evitar la exageración de la «expertocracia » y de la burocracia. El eje
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central de estas preocupaciones es la búsqueda de un sistema electoral 
que diese el poder a personas moderadas e instruidas pudiendo ellas 
mismas asumir las responsabilidades. En este cuadro de una auténtica 
democracia se encuentran las reflexiones sobre la realización de un con
trol jurídico de la legislación.
4) En el plano internacional continúan las discusiones acerca de las 
normas (realismo-idealismo). El problema de la guerra (guerra ató
mica) ocupa un lugar privilegiado en las publicaciones sobre la política 
internacional.
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