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VORWORT

Wir haben auch in diesem Band wie bereits von Bd. IV an in die systema
tische Ordnung jeweils den ganzen bibliographischen Titel aufgenommen. Um 
aber zu vermeiden, daß eine mehrmals vorkommende Veröffentlichung mit 
ihrem ganzen Titel mehrmals aufgeführt werden muß, ist an der zweit- bzw. 
drittrangigen Stelle auf die erstrangige verwiesen. Wer einen bestimmten Autor 
sucht, kann das Personenverzeichnis am Schluß des Bandes konsultieren. Der 
hinter den bibliographischen Angaben stehende Stern besagt, daß das betref
fende Buch oder der betreffende Artikel besprochen worden ist. Bücher, deren 
frühere Auflage oder Übersetzung bereits in Band I, II usw. besprochen 
worden ist, sind durch* und Ziffer!, II, usw. gekennzeichnet: * (vol. I), 
* (vol. II), usw.

Von Band VIII an drucken wir das Verzeichnis „Der systematische Ort der 
in der Bibliographie vorkommenden Begriffe“ nicht mehr ab. Der Leser möge, 
wenn er den systematischen Ort eines Begriffes sucht, einen der früheren 
Bände konsultieren.

Auch für diesen Band hat uns unsere Mitarbeiterin Mirena Prikril unersetz
liche Dienste in der Erarbeitung der Bibliographie geleistet.

Dem S chw eiz erisch en  N ationalfonds zur F örderung d er  w issen scha ftlich en  
Forschung sei wiederum für die großzügige finanzielle Hilfe, die er für die 
Erstellung der Bibliographie geleistet hat, aufrichtig gedankt.

Freiburg/Schweiz, den 30. Oktober 1973

Arthur Utz 
Brigitta von  Galen 

P eter Paul Miiller-Schmid

PRÉFACE

Comme dans les volumes IV et suivants, la partie systématique comprend, 
non plus seulement le nom de l ’auteur, mais la référence bibliographique 
complète de son oeuvre. Pour éviter des répétitions lorsqu’un livre nécessite 
plusieurs citations dans le classement systématique, nous avons cru bien faire
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de ne donner la référence complète qu’une seule fois, c’est-à-dire à la place 
systématique principale. Ailleurs on ne cite que le nom de l’auteur, en 
renvoyant au premier endroit. Et si le lecteur désire retrouver un auteur 
déterminé, il consultera l ’index des auteurs à la fin de l ’ouvrage. L’astérisque 
(*) indique que le livre ou l ’article a fait l ’objet d’un compte rendu. Les livres 
qui ont fait l ’objet d’un compte rendu dans les volumes précédents portent 
l’astérisque et le chiffre I, II etc.: * (vol. I), * (vol. II) etc.

A partir du vol. VIII, afin de laisser plus de place aux autres parties de notre 
bibliographie, nous ne réimprimons plus l’„Index des sujets“ indiquant le lieu 
systématique des termes. Le lecteur peut consulter un des volumes précédents.

Pour ce volume, ainsi que pour les précédents, nous remercions Mlle 
Mirena Prikril de sa précieuse collaboration. Le Fonds National Suisse de la 
Recherche Scientifique mérite à nouveau une mention toute spéciale; et nous 
le remercions vivement pour sa précieuse aide financière qui permit l’élabora
tion de la bibliographie.

Fribourg en Suisse, le 30 Octobre 1973

Arthur Utz 
Brigitta von  Galen 

P eter Paul Müller-Schmid

PREFACE

As we have already done, beginning from the fourth volume, we have listed 
the complete bibliographical title for each book within the classification 
according to subject-matter. To avoid the necessity of repeating this infor
mation when a book is cited several times, the citations of lesser importance 
will refer back to the primary systematic place of the book. In looking for the 
works of a particular author one may consult the author index. The asterisk 
(*) signifies that the book or the article in question is reviewed. Books of 
which a former edition or a translation has already been reviewed in the past 
volumes are indicated with I, II, etc.: * (vol. I), * (vol. II), etc.

Beginning from the eighth volume the „Subject Index“ (indicating the 
systematic location of the concepts in the disposition of the Bibliography) 
will no longer be printed. The reader should consult one of the preceding 
volumes.
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I should like to thank again, as I did in the preceding volumes, Miss Mirena 
Prikril for all the help she has given me in the preparation of this publication. 
I would also once again like to thank the Swiss National Fund for the 
Furthering of Scientific Research for the indispensable financial help which it 
gave toward the drawing up of this bibliography.

Fribourg, Switzerland. October 30, 1973

Arthur Utz 
Brigitta von  Galen 

P eter Paul M iiller-Schmid

PROLOGO

La parte sistemática comprende, desde el vol. IV, no solamente el nombre 
del autor, sino también la referencia bibliográfica completa de su obra. Para 
evitar repeticiones cuando un libro necesita ser citado varias veces en el orden 
sistemático, creemos que conviene hacer la referencia completa una sola vez 
por todas, en el lugar principal. En los demás lugares se cita solamente el 
nombre del autor, remitiendo al lugar principal. Y si el lector desea un autor 
determinado, consultará el índice de autores al final de la obra. El asterisco 
indica que el libro o el artículo ha sido objeto de una recensión. Los libros, 
objeto de una recensión en los volúmenes precedentes, llevan asterisco * y la 
cifra I, II etc.: * (vol. I), * (vol. II) etc.

Desde el Tomo VIII no volveremos a imprimir el „Indice alfabético de las 
materias bibliográficas“. Quien busque un término técnico del índice sistemá
tico, puede consultar uno de los volúmenes anteriores.

Como ya lo hicimos en los precedentes volúmenes, también en éste que
remos agradecer a la Srta. Mirena Prikril su eficaz colaboración.

Las investigaciones bibliográficas han sido de nuevo subvencionadas por el 
Fondo Nacional Suizo para las Investigaciones Científicas.

Friburgo (Suiza), 30 de octubre de 1973

Arthur Utz 
Brigitta von  Galen 

P eter Paul Miiller-Schmid
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ABKÜRZUNGEN
ABRÉVIATIONS -  ABBREVIATIONS -  ABREVIACIONES

AAAPSS

AANL

AASSP

ACFS
AdP
AES
AESC
AFD
AFDI
AfP
AGFS
AGP
AISC
AJCL
AJIL
AJJ
AJS
Am
AmEccR
AmSocR
Ang
AöR
APD
Apoll
APP
APSR
Aqu
ARACMP

Arbor
ArchF
ARg
ARSP
AS
ASoc
ASR
Aug
AV
BCES

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

= Atti délia Accademia nazionale dei Lincei, Rendiconti, Classe 
di Scienze morali, storiche e filologiche, Roma 

= Annuaire de l’Association Suisse de Science Politique, 
Lausanne

= Anales de la Cátedra Francisco Suárez, Granada 
= Archives de philosophie, Paris 
= Archives Européennes de Sociologie, Paris 
= Annales, Economies Sociétés Civilisations, Paris 
= Anuario de Filosofía del Derecho, Madrid 
= Annuaire Français de Droit International, Paris 
= Archiv für Philosophie, Stuttgart 
= Archivio Giuridico «Filippo Serafini », Modena 
= Archiv für Geschichte der Philosophie, Berlin 
= Archives Internationales de Sociologie de la Coopération, Paris 
= American Journal of Comparative Law, Ann Arbor 
= The American Journal of International Law, Washington 
= The American Journal of Jurisprudence, Notre Dame/Ind.

(formerly Natural Law Forum)
= American Journal of Sociology, Chicago 
= America, New York
= American Ecclesiastical Review, Philadelphia 
= American Sociological Review, Menasha/Wisc.
= Angelicum, Roma
= Archiv des öffentlichen Rechts, Tübingen 
= Archives de philosophie du droit, Paris 
= Apollinaris, Romae 
= Annales de Philosophie politique, Paris 
= American Political Science Review, Washington 
= Aquinas, Roma
= Anales de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, 

Madrid
= Arbor, Madrid 
= Archivio di Filosofía, Roma 
= Archiv für Reformationsgeschichte, Berlin 
= Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie, Neuwied 
= Aggiornamenti sociali, Milano 
= L’Année Sociologique, Paris 
= Archives de Sociologie des Religions, Paris 
= Augustinus, Madrid 
= Archiv des Völkerrechts, Tübingen
= Boletín del Centro de Estudios Sociales de la Santa Cruz del 

Valle de los Caídos, Madrid
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BFP
BGHStr

BGHZiv

BISS
BJPS
BJS
BLE
Burg
BVerfGE
C
cc
CF
CFN

ChrS
CIES
CIS
CivM
CL
CLP
CLR
CM
ComS
Conc (d)
Conc (f)
CPS
Crisis
Cs
CS
CSF
CSoc
CT
Cw
D
DASC
DC
Dial
Dián
Diog
Doc
DocC
DS
DSc
DTP
DZP
EA
Ec
EcJ
Econ

= Betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis, Wolfenbüttel 
= Entscheidungen des Bundesgerichtshofes in Strafsachen, 

Detmold
= Entscheidungen des Bundesgerichtshofes in Zivilsachen, 

Detmold
= Bulletin international des sciences sociales, Paris 
= British Journal for the Philosophy of Science, Edinbourgh 
= British Journal of Sociology, London 
= Bulletin de Littérature ecclésiastique, Toulouse 
= Burgense, Burgos
= Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts, Tübingen 
= Catholica, Münster 
= La Civiltà Cattolica, Roma 
= Ciencia y Fe, Buenos Aires
= Cahiers de la Fondation Nationale des Sciences Politiques, 

Paris
= Christianisme social, Paris
= Cuadernos de Información Económica y Sociológica, Madrid 
= Cahiers Internationaux de Sociologie, Paris 
= Civitas, Mannheim 
= Conscience et liberté, Berne 
= Current Legal Problems, London 
= Columbia Law Review, New York 
= Collectanea Mechliniensia, Mechliniae 
= Communicatio Socialis, Emsdetten 
= Concilium, Mainz 
= Concilium, Paris
= Cuadernos de Política Social, Madrid 
= Crisis, Madrid 
= Civitas, Luzern 
= Current Sociology, Paris 
= Chronique sociale de France, Lyon 
= Ciencias Sociales, Medellin 
= La Ciencia Tomista, Salamanca 
= The Commonweal, New York 
= Dokumente, Köln
= Les Dossiers de l’action sociale catholique, Bruxelles
= Doctor Communis, Torino
= Dialéctica, Neuchâtel
= Diánoia, México
= Diogène, Paris
= Documents, Paris
= La Documentation catholique, Paris
= Droit social, Paris
= Duns Scotus, Cleveland
= Divus Thomas, Placentiae
= Deutsche Zeitschrift für Philosophie, Berlin
= Europa-Archiv, Oberursel
= Económica, London
= The Economie Journal, London
= Económica, La Plata
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EcRev
EH
EphTL
EsFil
Esp
Espr
EsTF
ET
Eth
EtPh
Études
F
FA
FamRZ
FH
FsM
FV
FZPT

GCFI
GL
GM
GMK
Greg
H
HistJ
HistZ
HJWG

HK
HLR
Horn
HT
HumNL
HumR
I
IER
IkZC
Interpr
IP
ITQ
J
JbCw
JB1
JböRG
JbRR
JbS
JCS
JDI
JHI
JJ

= The Ecumenical Review, Geneva 
= Economie et Humanisme, Caluire/Rhöne 
= Ephemerides Theologiae Lovanienses, Louvain 
= Estudios Filosóficos, Valladolid 
= Espíritu, Barcelona 
= Esprit, Paris
= Estudios teológicos y filosóficos, Buenos Aires 
= Evangelische Theologie, München 
= Ethics, Chicago 
= Etudes Philosophiques, Paris 
= Études, Paris 
= Filosofía, Torino 
= Foreign Affairs, New York
= Zeitschrift für das gesamte Familienrecht, Bad Godesberg 
= Frankfurter Hefte, Frankfurt a. M.
= Fomento social, Madrid 
= Filosofía e Vita, Torino
= Freiburger Zeitschrift für Philosophie und Theologie, Frei- 

burg/Schweiz
= Giornale critico della Filosofía italiana, Firenze 
= Geist und Leben, München-Würzburg 
= Giornale di Metafísica, Genova-Torino 
= Gewerkschaftliche Monatshefte, Köln,
= Gregorianum, Roma 
= Hochland, München 
= Historisches Jahrbuch, München 
= Historische Zeitschrift, München
= Hamburger Jahrbuch für Wirtschafts- und Gesellschafts

politik, Tübingen
= Herder-Korrespondenz, Freiburg i. Br.
= Harvard Law Review, Cambridge/Mass.
= De Homine, Firenze 
= Humanitas, Brescia 
= Humanitas, Nuevo León 
= Human Relations, London 
= Iustitia, Roma
= The Irish Ecclesiastical Record, Dublin
= Internationale katholische Zeitschrift „Communio“, Frankfurt 
= Interpretation, The Hague 
= II Político, Pavia 
= Irish Theological Quarterly, Dublin 
= Juristenzeitung, Tübingen
= Jahrbuch der Caritaswissenschaft, Freiburg i. Br.
= Juristische Blätter, Wien
= Jahrbuch des öffentlichen Rechts der Gegenwart, Tübingen 
= Jahrbuch für Rechtssoziologie und Rechtstheorie, Bielefeld 
= Jahrbuch für Sozial Wissenschaft, Göttingen 
= Jahrbuch für christliche Sozialwissenschaften, Münster 
= Journal du Droit international, Paris 
= Journal of the History of Ideas, Lancaster/Pa.
= Juristen-Jahrbuch, Köln
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JLE = The Journal of Law and Economics, Chicago
JNSt = Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik, Stuttgart
JP = The Journal of Philosophy, New York
JPol = Journal of Politics, Gainesville
JPolE = The Journal of Political Economy, Chicago
JRel = The Journal of Religion, Chicago
Jus = Jus, Milano
K = Kyklos, Basel
KD = Kerygma und Dogma, Göttingen
KSt = Kantstudien, Bonn
KZS = Kölner Zeitschrift für Soziologie, Köln
LMh = Lutherische Monatshefte, Berlin
LQR = Law Quarterly Review, London
LR = Lutherische Rundschau, Hamburg-Genf
LTP = Laval théologique et philosophique, Québec
Lumen = Lumen, Vitoria
LV = Lumière et Vie, St. Alban
LZg = Lebendiges Zeugnis, Paderborn
M = Die Mitarbeit, Berlin
MC = Miscelanea Comillas, Comillas/Santander
Merkur = Merkur, Baden-Baden
Mind = Mind, London
Mon = Der Monat, München
MOuv = Masses Ouvrières, Paris
Ms = Mensaje, Santiago/Chile
MSch = The Modern Schoolman, St. Louis
MSt = Mediaeval Studies, Toronto
MTZ = Münchener Theologische Zeitschrift, München
N = Nomos, New York
NG = Die neue Gesellschaft, Berlin
NH = Neues Hochland, München
NJW = Neue Juristische Wochenschrift, München
NO = Die neue Ordnung, Paderborn
NRT = Nouvelle Revue Théologique, Tournai
NS = The New Scholasticism, Baltimore
NT = Nuestro Tiempo, Madrid
NV = Nova et Vetera, Fribourg
NZSTh = Neue Zeitschrift für systematische Theologie, Berlin 

österreichische Zeitschrift für Politikwissenschaft, WienOeZP =
OeZR = Österreichische Zeitschrift für öffentliches Recht, Wien
Or = Die Orientierung, Zürich
Ordo = Ordo, Düsseldorf
OrS = Ordo socialis, Münster/Westf.
OrSoc = Orientamenti sociali, Roma
OW = Offene Welt, Frankfurt a. M.
P = Population, Paris
PACPA — Proceedings of the American Catholic Philosophical Asso

ciation, Washington
Pen = Pensamiento, Madrid
Pers = Personal, München
Phil = Philosophy, London
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PhilSc = Philosophy of Science, Baltimore
PhQu = The Philosophical Quarterly, St. Andrews
PhRev = Philosophical Review, Ithaca
PhSt = Philosophical Studies, Maynooth
PJ = Philosophisches Jahrbuch der Gorresgesellschaft, Fulda
PM = Die politische Meinung, Bonn
Pol = Politique, Pàris
Polit = Política, Paris
PPR = Philosophy and Phenomenological Research, Buffalo/N.Y.
PQu = Political Quarterly, London
Proj = Projet, Paris
PS = Politische Studien, München
PScQu = Political Science Quarterly, New York
Pt = The Personalist, Los Angeles
PV = Politische Vierteljahresschrift, Kôln
QAS = Quaderni di Azione Sociale, Roma
QJEc = Quarterly Journal of Economies, Cambridge/Mass.
QS = Quaderni di Sociología, Torino
RasslS = Rassegna Italiana di Sociológica, Roma
RassSF = Rassegna di Scienze Filosofiche, Napoli
RCDIP = Revue Critique de Droit International Privé, Paris
RCSF = Rivista critica di Storia della Filosofía, Milano
RDIDC = Revue de Droit international et de Droit comparé, Bruxelles
RDISDP = Revue de Droit international, de Sciences diplomatiques et 

politiques, Genève
RDPSP = Revue du Droit Public et de la Science Politique en France 

et à l ’Étranger, Paris
RE = Revue économique, Paris
RechS = Recherche Sociale, Paris
RechSR = Recherches de Science Religieuse, Paris
REDI = Revista Española de Derecho Internacional, Madrid
REL = Recherches Économiques de Louvain, Louvain
Rell = Relations industrielles, Québec
REP = Revue d’économie politique, Paris
RES = Revue économique et sociale, Lausanne
RevAdP = Revista de Administración pública, Madrid
RevEcP = Revista de Economía Política, Madrid
RevEP = Revista de Estudios Políticos, Madrid
RevF = Revista de Filosofía, Madrid
RevIS = Revue de l’Institut de Sociologie, Bruxelles
RevISS = Revue internationale des Sciences sociales, Paris
RevMF = Revista Mexicana de Filosofía, México
RevMS = Revista Mexicana de Sociología, México
RevPol = Revue politique, Bruxelles
RevPS = Revista de Política Social, Madrid
RevTr = Revue du Travail, Bruxelles
RF = Rivista di Filosofía, Torino
RFDUM = Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad de 

Madrid, Madrid
RFN = Rivista di filosofía neo-scolastica, Milano
RFS = Revue Française de Sociologie, Paris
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RFSP
RGDIP
RGLJ
RHES
RIDC
RIDP
RIFD
RIP
RIS
RISG
RISS
RivDI
RivS
RM
RMM
RP
RPFE
RPL
RPol
RPolP
RPs
RPsP
RRFC
RSCDPC
RSPT
RT
Rth
RTP
RTrDC
RUB
RUBA
RUO
RyF
Sal
Salm
Sapt
Sapz
ScP
SE
SF
SG
SJP
SJWS

SJZ
Soc
SocAn
SocC
Soclnt
SocN
SocSt

= 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 
= Revue internationale de Droit pénal, 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 scienze sociali, Milano 
= Rivista di Diritto internazionale, Roma 
= Rivista di Sociología, Roma 
= Review of Metaphysics, New Haven 
= Revue de Métaphysique et de Morale, Paris 
= Res publica, Bruxelles
= Revue philosophique de la France et de l’Etranger, Paris 
= Revue philosophique de Louvain, Louvain 
= Recht und Politik, Berlin 
= 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 
= Revue de Science criminelle et de Droit pénal comparé, Paris 
= Revue de Sciences philosophiques et théologiques, Le Saulchoir 
= Revue Thomiste, Paris 
= Rechtstheorie, Berlin
= Revue de Théologie et de Philosophie, Lausanne 
= Revue trimestrielle de Droit civil, Paris 
= Revue de l’Université de Bruxelles, Bruxelles 
= Revista de la Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires 
= Revue de l’Université d’Ottawa, Ottawa 
= Razón y Fe, Madrid 
= Salesianum, Torino 
= Salmanticensis, Salamanca 
= Sapientia, La Plata 
= Sapienza, Napoli 
= Science et Paix, Bruxelles, Paris 
= Science et Esprit, Montréal 
= Sozialer Fortschritt, Berlin 
= Studium generale, Berlin-Gôttingen-Heidelberg 
= Salzburger Jnhrbuch für Philosophie, Salzburg 
= Schmollers Jahrbuch für Wirtsdiafts- und Sozialwissen- 

schaften, Berlin
= Schweizerische Juristenzeitung, Zurich 
= Sociologus, Berlin 
= Sociological Analysis, Chicago 
= Social Compass, Den Haag 
= Sociología Internationalis, Berlin 
= Sociología Neerlandica, Assen 
= The Social Studies, Philadelphia
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Soph
SozS
Sph
SRs
SSM
SSR
St
StLR
StP
STr
StST
Stud
Studies
SW
SZ
SZBF

SZSv
SZVS

T
ThLit
Thom
ThPh
ThRev
ThSt
TijdF
TLR
TMod
TQ
TTZ
TuG
TZ
U
UCLR
UD
VLR
VP
Vsp
VSWGvv
Wd
WoW
WP
WR
WuW
WwA
WZHU
ZAORV

= Sophia, Tokyo 
= Soziale Sicherheit, Wien 
= Sophia, Padova 
= Schweizer Rundschau, Stans 
= Service Social dans le Monde, Bruxelles 
= Sociology and Social Research, Los Angeles 
= Der Staat, Berlin
= Stanford Law Review, Stanford/Calif.
= Studia Philosophica, Basel 
= Sociologie du Travail, Paris 
= Studies in Soviet Thought, Dordrecht 
= Studium, Avila 
= Studies, Dublin 
= Soziale Welt, Dortmund 
= Stimmen der Zeit, Freiburg i. Br.
= Schmalenbachs Zeitschrift für betriebswirtschaftliche 

Forschung, Köln
= Schweizerische Zeitschrift für Sozialversicherung, Bern 
= Schweizerische Zeitschrift für Volkswirtschaft und Statistik, 

Bern
= Temis, Zaragoza
= Theologische Literaturzeitung, Leipzig 
= The Thomist, Washington 
= Theologie und Philosophie, Freiburg i. Br.
= Theologische Revue, Münster/Westf.
= Theological Studies, Baltimore/Maryland 
= Tijdschrift voor Filosofie, Leuven 
= Tulane Law Review, New Orleans 
= Les Temps Modernes, Paris 
= Theologische Quartalschrift, Tübingen 
= Trierer Theologische Zeitschrift, Trier 
= Theologie und Glaube, Paderborn 
= Theologische Zeitschrift, Basel 
= Universitas, Stuttgart
= University of Chicago Law Review, Chicago 
= Unser Dienst, Köln 
= Virginia Law Review, Charlotteville 
— Vita e pensiero, Milano 
= La Vie spirituelle, Paris
= Vierteljahrsschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, 

Stuttgart
= Verdad y Vida, Madrid 
= Wirtschaftsdienst, Hamburg 
= Wort und Wahrheit, Wien 
= World Politics, Princeton 
=' Wirtschaft und Recht, Zürich 
= Wissenschaft und W'eltbild, Wien 
= Weltwirtschaftliches Archiv, Hamburg
= Wissenschaftliche Zeitschrift der Humboldt Universität, Berlin 
= Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völker

recht, Berlin

2 Utz, Bibliographie VIII
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ZEE
ZIJK
ZKT
ZN
ZP
ZPF
ZRGG
ZStW
Zw
zws

= Zeitschrift für Evangelische Ethik, Gütersloh 
= Zeitschrift der Internationalen Juristen-Kommission, Genf 
= Zeitschrift für katholische Theologie, Innsbruck 
= Zeitschrift für Nationalökonomie, Wien 
= Zeitschrift für Politik, Berlin
= Zeitschrift für philosophische Forschung, Reutlingen 
= Zeitschrift für Religions- und Geistesgeschichte, Marburg 
= Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft, Tübingen 
= Zeitwende, München
= Zeitschrift für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, Berlin 

(vorher Schmollers Jahrbuch für Wirtschafts- und Sozial
wissenschaften)



EINTEILUNG DER BIBLIOGRAPHIE

I. DIE PRINZIPIEN DER GESELLSCHAFTSLEHRE

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. Pluralismus
7. Soziale Gerechtigkeit und soziale Liebe

7.1 Soziale Gerechtigkeit
7.2 Soziale Liebe
7.3 Andere soziale Tugenden

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. I 11.2.2)
10.3 Evangelische Kirche und soziale Frage (vgl. I 11.2.3)
10.4 Die Arbeiterfrage
10.5 Gesellschaftliche Benachteiligung anderer Schichten
10.6 Kulturelle Probleme, Technik und Gesellschaft (Automation)
10.7 Rassenfrage
10.9 Störungen der politischen Ordnung (vgl. auch V 8)
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11. Sozialtheorien und Sozialsysteme, Ideologien
11.1 Allgemeines, Allgemeine Ethik
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. I 10.3)

11.3 Personalismus
11.4 Solidarismus
11.5 «Christlicher Sozialismus»
11.6 Sozialismus
11.7 Kommunismus, dialektischer Materialismus, Totalitarismus

11.7.1 Allgemeines
11.7.2 Marxismus-Leninismus (Soviética)

11.8 Universalismus
11.9 Individualismus, Liberalismus, Neoliberalismus, Pragmatismus
11.10 Konservatismus
11.11 Föderalismus

12. Formen der Gesellschaft
13. Aufbau der Sozialethik

II. RECHTSPHILOSOPHIE

1. Geschichtliches (vgl. auch II 10.1 und V 1)
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. Rechtsquelien
4.1 Allgemeines
4.2 Autorität, Gewalt, Macht
4.3 Verfassung, Gesetz, Legalität -  Legitimität, Rechtspluralismus, Ein

teilung 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) (vgl. auch I 3)
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
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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
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 Allgemeines
8.2 Rechtspädagogik (Erziehung zum Rechtsverständnis)
8.3 Rechtspolitik, Rechtsreform

10. Rechtsphilosophische Theorien (vgl. auch II 1)
10.1 Allgemeines
10.2 Positivismus
10.3 Naturrechtliche Richtungen

10.3.1 Geschichtliches
10.3.2 Allgemeines
10.3.3 Besondere naturrechtliche Richtungen: Biologismus, Rassis

mus, Soziologisches Naturrecht, Traditionalismus, Kultur
philosophische Richtung, Pragmatismus, Existentialismus, 
Idealismus, Phänomenologie, Wertphilosophie, Rationalismus, 
Real-universaleTheorie (Thomismus), Theologisch-bekenntnis- 
mäßige Richtungen (katholische, evangelische), Utopie 1

10.4 Besondere Einzelrichtungen
10.4.1 Kommunistische Theorie

III. DIE SOZIALE ORDNUNG
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, Heimat

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

1 Bibliographisch werden die einzelnen Autoren nicht besonders nach den hier ver
merkten Richtungen gekennzeichnet.
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12.3 Gesellschaften der Freizeitgestaltung
12.4 Berufsständische Ordnung

13. Der Staat als sozialer Verband (vgl. auch V 3.1)
13.1 Allgemeines
13.2 Natur und Ziel des Staates (Wohlfahrtsstaat, Rechtsstaat usw.)
13.3 Ursprung des Staates
13.4 Gesellschaftspolitik
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, Soziale Hilfe an -

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

16. Hilfsorganisationen und soziale Hilfstätigkeiten
16.1 Allgemeines
16.2 Freie Hilfe
16.3 öffentlich-rechtliche Hilfeleistung

16.3.1 Allgemeines, Soziale Sicherheit im allgemeinen
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 Versicherung
16.3.3.5 Familienpolitik
16.3.3.9 Verschiedene Einzelfragen der Sozialpolitik

16.3.4 Sozialreform
17. Gesellschaftsformende, kulturelle Faktoren, Sozialpädagogik

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

IV. DIE WIRTSCHAFTLICHE ORDNUNG

1. Wirtschaftswissenschaften
1.1 Allgemeine wirtschaftswissenschaftliche Veröffentlichungen, die für 

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

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

schaft, Weltwirtschaft
4. Produktionsfaktoren in allgemeinethischer und sozialethischer 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 (vgl. auch IV 12.1)
7.2.2.2 Bodeneigentum

7.3 Arbeitsvertrag, Arbeitskonflikt, Schlichtung
7.4 Wettbewerb

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

9.1 Allgemein
9.2 Unternehmung, mittelständische und Großuntemehmung, Betrieb, 

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

nehmer
9.4 Der Arbeitnehmer

9.4.1 Allgemeines
9.4.3 Gewerkschaften
9.4.4 Streik und Aussperrung
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
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10.2 Verbände
10.2.1 Allgemein
10.2.2 Einzelne Verbände
10.2.3 Leistungsgemcinschaftliche Ordnung

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

11. Produktion und Dienstleistung
12. Verteilung

12.1 Allgemeines (vgl. auch IV 7.2.2.1, IV 9.4.6)
12.2 Lohn
12.3 Zins
12.4 Rente
12.5 Gewinn

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

V. DIE POLITISCHE ORDNUNG

1. Geschichtliches zur politischen Philosophie (vgl. auch V 9)
2. Begriff und Wesen der politischen Ordnung, Abgrenzung gegen Wirt

schaft und Gesellschaft, Definition des Politischen (vgl. auch III 13)
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
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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, Pressefreiheit, öffent

liche Meinung
5.2.3 Politisches Verbandsrecht
5.2.4 Gehorsam des Burgers
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 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 Wahlen, 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.
5.5.7.9 Verschiedene Formen der Demokratie

5.5.7.9.1 Allgemeines
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5.5.7.9.2 Einzelne Formen: repräsentative, plebiszitäre 
Demokratie, Volksdemokratie, totalitäre Demo
kratie usw.

5.5.8 Kolonialstaat, Kolonialismus, Entkolonisierung
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
6.2.1 Allgemeines und Grundsätzliches über Krieg und Frieden
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 (vgl. auch V 1)
9.1 Allgemeines
9.2 Einzelne politische Theorien und Ideologien

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



DISPOSITION DE LA BIBLIOGRAPHIE

I. LES PRINCIPES DE LA DOCTRINE 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 Ethique sociale

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

traiteut plusieurs questions particulières d’éthique sociale et qui 
ne penvent 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
7.3 Autres vertus sociales

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’Eglise catholique et la question sociale (cf. I 11.2.2)
10.3 L’Eglise 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
10.7 Problèmes raciaux
10.9 Déséquilibres dans l’ordre politique (cf. V 8)

11. Théories et systèmes sociaux, idéologies
11.1 En général, Ethique générale
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11.2 La doctrine sociale chrétienne
11.2.1 Généralités
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, totalitarisme

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 Le conservativisme
11.11 Le fédéralisme

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

II. PHILOSOPHIE DU DROIT

1. Histoire (cf. II 10.1 et V 1)
2. Les sciences du droit

2.1 Généralités
2.2 Théorie générale du droit, (pour autant qu’elle intéresse la philoso

phie du droit)
2.3 Sociologie du droit, histoire du droit, droit comparé (dans la mesure 

où ils intéressent 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, pouvoir
4.3 Constitution, 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) (cf. I 3)
5.4 Sens de la justice, opinion publique et tradition comme normes du droit

6. Sujet de 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
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6.2.3 Egalité des droits
6.3 La société comme sujet de droits (corporation, institution)
6.4 L’Etat comme sujet de droits
6.5 L’Eglise 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 En général
8.2 Pédagogie juridique
8.3 Politique juridique, réforme du droit 

10. Différentes philosophies 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 particulièresdu droit naturel : Biologisme, Racisme, 

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), Utopie 1

10.4 Autres orientations
10.4.1 Théorie communiste

III. L’ORDRE 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, la patrie

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

1 Bibliographiquement chaque auteur ne sera pas désigné particulièrement d’après 
les orientations indiquées ici.



30 Disposition de la Bibliographie

12.3 Groupes de loisirs
12.4 Ordre professionnel

13. L ’Etat comme société (cf. V 3.1)
13.1 En général
13.2 Nature et but de l’Etat (Welfare State, Etat de droit, etc.)
13.3 Origine de l’Etat
13.4 Politique sociétaire (l’Etat, organisateur de la société)
13.5 Politique culturelle
13.6 Politique démographique
13.7 Budget de l’Etat, impôts

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

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, associations ouvrières etc.
15.3 Minorités
15.9 Les associations d’intérêts et l’Etat

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, mass-media
17.3 Presse
17.4 Cinéma, radio, télévision
17.5 Formation des adultes
17.9 Elite comme problème de la sélection sociale

IV. L’ORDRE ÉCONOMIQUE 

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
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1.7 Philosophie économique
1.8 Ethique économique

1.8.1 Histoire
1.8.2 Traités généraux
1.8.3 Manuels

1.9 Théologie économique
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 (cf. IV 12.1)
1.2.2.2 Propriété foncière

7.3 Contrat de travail, conflit 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 Chef d’entreprise, syndicats patronaux, moyens de pression des patrons
9.4 Les salariés

9.4.1 Généralités
9.4.3 Syndicats ouvriers
9.4.4 Grève, lock-out
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’Etat

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

10.2.1 En général
10.2.2 Associations en particulier
10.2.3 Ordre professionnel
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10.3 Politique économique, politique financière, politique fiscale (au point 
de vue de la politique économique)

10.4 Le droit économique
10.5 La socialisation
10.6 L’Etat en tant que sujet économique, Etatisation

11. Production et services
12. Distribution

12.1 En général (cf. IV 7.2.2.1, IV 9.4.6)
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, aide économique aux pays en 

voie de développement

V. L’ORDRE POLITIQUE

1. Histoire de la philosophie politique (cf. V 9)
2. Notion et nature de l’ordre politique, délimitation par rapport à l’ordre 

économique et à l’ordre social, définition du politique (cf. III 13)
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 Ethique politique
3.6 Théologie politique

4. Normes de l’action politique
4.1 En général
4.2 Ethique 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
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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

5.2.1 En général
5.2.2 La liberté d’expression politique, liberté de presse, 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 ’Etat fédéral, confédération d’Etats

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 Aristocratie, État patrimonial
5.5.4 Oligarchie
5.5.5 Théocratie
5.5.6 Etat 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 Elections, 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.
5.5.7.9 Formes de démocratie

5.5.7.9.1 En général
5.5.7.9.2 Différentes formes: démocratie directe et indirecte, 

démocratie populaire, démocratie totalitaire etc.
5.5.8 Empire colonial, colonialisme, décolonisation

3 Utz, Bibliographie VIII
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5.6 Forces et types politiques
5.6.1 Généralités
5.6.2 Différents genres de forces politiques 
5.6.5 Types politiques (Typologie politique)

5.6.5.1 Généralités
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

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 Eglise et Etat

6.2 La guerre
6.2.1 Les principes fondamentaux de la guerre et de la paix
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 et idéologies politiques (cf. V 1)
9.1 En général
9.2 Théoties politiques particulières

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



DISPOSITION OF THE BIBLIOGRAPHY

I. PRINCIPLES OF SOCIAL DOCTRINE

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
7.3 Other social virtues

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; Technics and society
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; General Ethics
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, totalitarism

11.7.1 In general
11.7.2 Marxism-Leninism (Soviética)

11.8 Universalism
11.9 Individualism, Liberalism, Neoliberalism
11.10 Conservativism
11.11 Federalism

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

II. PHILOSOPHY OF LAW

1. History of the philosophy of law (cf. II 10.1 and V I)
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 Texts

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, power
4.3 Constitution; 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 (cf. I 3)
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)
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7. Legal sanction; criminal law
7.1 In general
7.2 The nature of punishment and of punishable act
7.3 Death penalty

8. Preparations for legislation
8.1 In general
8.2 Education of the sense of justice
8.3 Legal policy; Legal refom 

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; 

Racism; Natural law in sociology; Traditionalism; Natural 
law in the philosophy of civilization; Pragmatism; Existen
tialism; Idealism; Phenomenology; Philosophy of values; Ra
tionalism; Thomism; Natural law in theology (Catholic and 
Protestant), Utopism 1

10.4 Other theories of philosophy of law
10.4.1 Communist theory

III. THE SOCIAL ORDER

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 (cf. V 3.1)
13.1 In general
13.2 Nature and aim of the State (Welfare State, Constitutional State)

1 In the bibliography the authors are not classified according to these different ten
dencies.
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13.3 Origin of the State
13.4 Social policy
13.5 Cultural policy
13.6 Population policy
13.7 State budget, taxes

14. Commonwealth of nations
14.1 In general
14.2 International population problems; immigration -  emigration
14.3 Underdeveloped countries, social assistance to -

15. Syndicates (non-economic), groups conditioned by history and present 
situation
15.1 In general
15.2 Mass, classes, social segments, working men’s associations etc.
15.3 Minorities
15.9 Syndicates and the State

16. Institutions for social assistance
16.1 In general
16.2 Private assistance
16.3 Public welfare

16.3.1 In general, social security 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
16.3.3.5 Family policy
16.3.3.9 Social policy in particular

16.3.4 Social reform
17. Constructive factors of society, social education

17.1 In general
17.2 Public opinion, mass-media
17.3 Press
17.4 Film; radio; television
17.5 Adult education
17.9 Elite as a problem of social selection

IV. THE ECONOMIC ORDER

1. Economics
1.1 General publications (of interest to the moralist)
1.2 History of economic doctrines
1.3 Economic sociology
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
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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
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 economic subject; 
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 
economy, 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, acquisition of property
7.2.2 Ownership of the means of production

7.2.2.1 In general (cf. IV 12.1)
7.2.2.2 Ownership of land

7.3 Labor contract, labor conflict
7.4 Competition

8. The just price
9. Subjects of the economic system

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 In general
9.4.3 Syndicates
9.4.4 Strikes, lock-out
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, services
12. Distribution of income

12.1 In general (cf. IV 7.2.2.1, IV 9.4.6)
12.2 Wage
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12.3 Interest
12.4 Rent
12.5 Profit

13. Consumption
14. Money; credit
15. Problems of international economy, economic assistance to underde 

veloped countries

V. THE POLITICAL ORDER

1. History of political philosophy (cf. V 9)
2. Definition of the political order; the political order as distinct from the 

economic and social order (cf. I ll 13)
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
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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

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; elections; 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.
5.5.7.9 Different kinds of democracies

5.5.7.9.1 In general
5.5.7.9.2 Particular types: representative, direct, indirect, 

popular, totalitarian etc. democracy
5.5.8 Colonial Empire, Colonialism, Decolonization

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
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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 
politics
7.1 In general
7.2 History

8. «The political question» on the national and international level
9. Political theories and ideologies (cf. V 1)

9.1 In general
9.2 Particular tendencies

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



DISPOSICION SISTEMATICA 
DE LAS MATERIAS BIBLIOGRAFICAS

I. LOS PRINCIPIOS DE LA DOCTRINA SOCIAL

Historia de las Ciencias Sociales
Definición, naturaleza del ser social y de la sociedad
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
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

Naturaleza social del hombre
Bien común. Relaciones entre el individuo y la comunidad 
Justicia social y amor social
7.1 Justicia social
7.2 Amor social
7.3 Otras virtudes sociales 
Sociedad y autoridad, élite y poder 
Actividad social
9.1 Principios sociales, como por ejemplo el principio de subsidiariedad
9.2 Responsabilidad colectiva, culpa colectiva 
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
10.7 Cuestión racial
10.9 Desequilibrios en el orden político (cf. V 8)
Teorías y sistemas sociales, Ideologías
11.1 En general, Etica 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, totalitarismo

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 El conservadurismo
11.11 El federalismo

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

II. FILOSOFIA DEL DERECHO

1. Historia (cf. II 10.1 y V 1)
2. Las ciencias del Derecho

2.1 Generalidades
2.2 Teoría general del Derecho (en la medida en que interesa a la Filo

sofía del Derecho)
2.3 Sociología del Derecho, Historia del Derecho, Derecho Comparado 

(en la medida en que interesan 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, poder
4.3 Constitución, 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^ (cf. I 3)
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
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6.2.2 Los derechos del hombre, los derechos fundamentales, los 
derechos sociales

6.2.3 Igualdad de derechos
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 En general
8.2 Pedagogía jurídica
8.3 Política Jurídica, reforma del Derecho 

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, 

Racismo, Derecho Natural sociológico, Tradicionalismo, Ori
entaciones hacia la Filosofía de la Cultura, Pragmatismo, Exis- 
tencialismo, Idealismo, Fenomenología, Filosofía de los Valores, 
Racionalismo, Realismo universal (Tomismo), Orientaciones 
teológicas-confesionales (católicas, protestantes), Utopia 1

10.4 Otras orientaciones
10.4.1 Teoría comunista

III. EL ORDEN 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, patria

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

1 Bibliográficamente, cada autor no será designado particularmente según las orien
taciones indicadas aquí.
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12.2.2 Tipos en particular
12.3 Sociedades recreativas
12.4 Orden profesional

13. El Estado como sociedad (cf. V 3.1)
13.1 En general
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, agrupaciones obreristas etc.
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
16.2 Asistencia privada
16.3 Asistencia pública

16.3.1 En general, seguridad social 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, mass-media
17.3 Prensa
17.4 Cine, radio, televisión
17.5 Formación de adultos
17.9 Elite como problema de la selección social

IV. EL ORDEN ECONOMICO 

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
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1.3 Sociología económica
1.4 Psicología económica
1.7 Filosofía económica
1.8 Etica económica

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 económico: 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, proceso del acceso a la propiedad por medio de 
salario, ahorro o renta

7.2.2 Propiedad y bienes de producción
7.2.2.1 En general (cf. IV 12.1)
1.2.2.2 Propiedad del suelo

7.3 Contrato de trabajo, conflictos laborales
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
9.4.3 Sindicatos obreros
9.4.4 Huelga y lock-out
9.4.5 Cogestión
9.4.6 Participación en los beneficios, copropiedad

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

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

10.4 El Derecho Económico
10.5 La socialización
10.6 El Estado en tanto que sujeto económico

11. Producción, servicios
12. Distribución

12.1 En general (cf. IV 7.2.2.1, IV 9.4.6)
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, ayuda económica a los paísesen 

vía de desarrollo

V. EL ORDEN POLITICO

1. Historia de la Filosofía Política (cf. V 9)
2. Noción y naturaleza del orden político, delimitación con respecto al orden 

económico y al social, definición de lo político (cf. III 13)
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 de Derecho Natural
4.4.3 Normas de derecho positivo

4.4.3.1 En general
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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 (estruc

tura interna del orden político)
5.1 Generalidades sobre la estructura interna del orden político
5.2 Los derechos políticos fundamentales y los deberes cívicos

5.2.1 En general
5.2.2 La libertad de expresión política, la libertad de la Prensa, 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, elecciones, 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 

presión etc.

4 Utz, Bibliographie VIII
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5.5.7.9 Diferentes géneros de democracia
5.5.7.9.1 Generalidades
5.5.7.9.2 Tipos en particular: democracia representativa, 

directa, indirecta, popular, totalitaria etc.
5.5.8 Imperio colonial, colonialismo, descolonización

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

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 Principios básicos de la guerra y de la paz
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 (cf. V I )
9.1 En general
9.2 Teorías políticas particulares

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

DIE PRINZIPIEN DER GESELLSCHAFTSLEHRE 
LES PRINCIPES DE LA DOCTRINE SOCIALE 

THE PRINCIPLES OF SOCIAL DOCTRINE 
LOS PRINCIPIOS DE LA DOCTRINA SOCIAL

1. GESCHICHTE -  HISTOIRE -  HI STORY

DIAZ GARCÍA, Elias: La filo so fia  so cia l d e l Krausismo español. Madrid, 
Edicusa, 1973. 280 p. 280.- ptas.

FRANTZ, Konstantin: Die soziale S teu errefo rm : als d ie con d itio  sine qua 
non, w enn  d er  sozialen R evo lu tion  vo rg eb eu g t w erd en  soll. Neudruck der 
Ausgabe Mainz, Kirchheim, 1881. Aalen, Scientia, 1972. VII,206 S. 36.- DM.

HOFMANN, Werner: Da B ab eu f a Marcuse. Storia delle idee e dei movimenti 
sociali nei secoli XIX e XX. Traduzione di Angélica Comello e Gudrun 
Marschall. Edizione rifatta e ampliata con la collaborazione di Wolfgang 
Abendroth. Milano, Mondadori, 1971. XII,256 p. 900 L.

JANET, Paul-Alexandre [-René]: Histoire d e  la s c ien c e  p o litiq u e dans ses  
rapports a v ec la morale. 2 vols. 5e édition revue d’après les notes laissées 
par l’auteur et précédée d’une notice sur la vie et les travaux de P. J. par 
G. Picot. Réimpression de l’édition de Paris 1913. Genève, Slatkine Reprints, 
1971. IV,CIV,610/IV,781 p. 270.- Fr.s.

LACHMANN, Ludwig M.: The lega cy  o f  Max Weber. Three essays. Berkeley/ 
Calif., Glendessary, 1971. IX,150 p.

MI LL, John Stuart: Sobre la libertad. Traducido del inglés por Josefa Sainz 
Pulido. Introducción de Antonio Rodríguez Huesear. Biblioteca de Inicia
ción Política. 1.a edición, 1.a reimpresión. Madrid, Aguilar, 1972. XXX, 
170 p.

MINDAN MAÑERO, Manuel: Historia d e  la F ilosofia y  d e  las Ciencias. 
Salamanca, Anaya, 1971. 414 p.

MOMMSEN, Wolfgang J.: Die Vereinigten Staaten von  Amerika im po litisch en  
Denken Max Webers. In: HistZ 213 (1971) 358-381.

STEIN, Lorenz von: G eselb cha ft, Staat, R echt. Herausgegeben und eingeleitet 
von Ernst Forsthoff. Slg. Schriften zur Theorie von Geschichte und Politik. 
Frankfurt a.M. • Berlin • Wien, Propyläen, 1972. 575 S. 38.- DM, 290.- S.

THOMASIUS, Christian: Kurzer E ntwurf d er p o litis ch en  K lugheit, s ich  selb st 
und andern in allen m en sch lich en  G esellscha ften  w oh l zu raten und  zu ein er
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g e s ch e i ten  C onduite zu gelan gen . Photomechanische Reproduktion (1710). 
Slg. Athenäum Reprints. Frankfurt a.M., Athenäum, 1971. 262 S. 58.- DM.

WOLFF, Christian: Vernünftige Gedanken von  d em  gese lls ch a ft lich en  L eben  
d er  M enschen und in sonderh eit d em  gem e in en  Wesen. Faksimile-Druck 
Halle, Rengerische Buchhandlung, 1721. Slg. Athenäum-Reprints. Frank
furt a.M., Athenäum, 1971. 622 S. 58.- DM.

2. DEFINITION DES SOZIALEN -  DÉFINITION DE LA SOCIETE -  
DEFINITION OF SOCIETY

MONZEL, Nikolaus: Struktursoziologie und K irch enbegriff. Grenzfragen zwi
schen Theologie und Philosophie 10. 2., berichtigte und ergänzte Auflage. 
Köln • Bonn, Hanstein, 1972. XII,300 S. 44.- DM. [Bibliographia 
292-300].

3. SOZIALETHIK ALS WISSENSCHAFT -  ÉTHIQUE SOCIALE COMME SCIENCE -  
SOCIAL ETHICS AS A SCIENCE

FRONDIZI, Risieri: What is value? An introduction to axiology. The Open 
Court Library of philosophy, P-92. 2nd edition. La Salle/Ill., Open Court, 
1971. XIV,169 p.

L0GSTRUP, Knud E.: The eth ica l demand. Translated by Theodor I. Jensen. 
Foreword by James M. Gustafson. Philadelphia, Fortress Press, 1971. 
XI,237 p. 8.95 $.(V 3.6) * (vol. II)

OSSOWSKA, Maria: Social D eterm inants o f  Moral Ideas. London, Routledge 
& Kegan Paul, 1971. XIV,190 p.

— G esellschaft und Moral. Die historische und soziale Bedingtheit sittlicher 
Grundhaltungen. Aus dem Englischen übersetzt von Rudolf Ginters. 
Patmos Paperback. Düsseldorf, Patmos, 1972. 229 S. 20.- DM. *

SINGER, Marcus George: Generalization in eth ics. An essay in the logic of 
ethics, with the rudiments of a system of moral philosophy. New York, 
Russell & Russell, 1971, 351,X p. * (vol. Ill)

4.1 SOZIALWISSENSCHAFTEN, ALLGEMEINES -  SCIENCES SOCIALES, GEN ÖtALITÜS -  
SOCIAL SCIENCES IN GENERAL

ABEL, Gerd: Aufnahme sp rachana lytisch er Ü berlegungen in d ie W issenschafts
theorie. Kritik der sozialwissenschaftlichen Methodologie. In: KZS 24 
(1972) 499-508.

ACHAM, Karl: Vernunft und Engagement. Sozialphilosophische Unter
suchungen. Wien, Europaverlag, 1972. 235 S. 118.- S.

ACKOFF, Russell L. - EMERY, Fred E.: On pu rposefu l Systems. Chicago,
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Aldine-Atherton, 1972. XII,288 p. 12.95 $.
AUBENQUE, Pierre: Langage, stru ctu res, so c ié té . Remarques sur le struc

turalisme. In: AdP 34 (1971) 353-371.
BADER, Hans Heinz: Staat, Wirtschaft, G esellschaft. Grundlagen der Staats

und Rechtslehre, Gesellschafts- und Wirtschaftslehre. Schriftenreihe für 
Industrie und Wirtschaft 1. 4., neubearbeitete Auflage. Hamburg, Decker, 
1971. XXIV,422 S. 19.80 DM. [Bibliographia 399-401]. (V 3.1) * (vol. III)

BARNSLEY, John H.: The Social R eality o f  Ethics. A comparative analysis 
of moral codes. International Library of Sociology. London ■ Boston, 
Routledge & Kegan Paul, 1972. XI,452 p.

BERNSDORF, Wilhelm - Hrsg.: W örterbuch d er  Soziologie. Unter Mitarbeit 
von Horst Knospe. I: Abweichendes Verhalten — Gleichgewicht.il: Gruppe — 
Politische Parteien. III: Politische Soziologie — Zuverlässigkeit. Neu bear
beitete und aktualisierte Ausgabe. Fischer Taschenbücher 6131/6132/ 
6133, Fischer-Handbücher. Frankfurt a.M., Fischer, 1972. 312/313-623/ 
625-961 S. Je 5.80 DM.

BLACKBURN, Robin - ed.: Id eo lo g y  in Social S cien ce. Readings in Critical 
Social Theory. London, Fontana, 1972. 382 p.

BLÜHDORN, Jürgen - RITTER, Joachim - Hrsg.: Positivismus im 19. Jahr
hundert. Beiträge zu seiner geschichtlichen und systematischen Bedeutung. 
Studien zur Philosophie und Literatur des neunzehnten Jahrhunderts 16. 
Frankfurt a.M., Klostermann, 1971. 201 S. 28.50/34.50 DM. [Biblio
graphia E. Mach 184-201].

BOON, James A.: From Sym bolism  to  Structuralism . Lévi-Strauss in a 
Literary Tradition. Coll. Explorations in interpretative sociology. Oxford, 
Blackwell, 1972. XIII,250 p. [Bibliographia 232-245].

BOUDON, Raymond: The Uses o f  Structuralism . Translated from the French 
by Michalina Vaughan. London, Heinemann, 1971. XI,159 p. [Biblio
graphia 151-154],

BRIMO, Albert: Les M éthodes d e s s c ien ce s  socia les. Coll. Université nouvelle, 
Précis Domat. Paris, Montchrestien, 1972. 418 p. 28.- Fr.f.

BRUNNER, Otto - CONZE, Werner - KOSELLECK, Reinhart - Hrsg.: 
G esch ich tlich e G rundbegriffe. Historisches Lexikon zur politisch-sozialen 
Sprache in Deutschland. Herausgegeben im Auftrag des Arbeitskreises für 
Moderne Sozialgeschichte e.V., Heidelberg. I: A-D. Stuttgart, Klett, 1972. 
XXVII,948 S. 178.- DM.

BRUSCHI, Alessandro: La Teoria d e i m od elli n e lle sc ien z e sociali. Bologna, 
II Mulino, 1971. 336 p. 4000 L.

BRUUN, H.H.: S cien ce, va lues and p o litics  in Max Weber’s  m eth od o lo gy . 
Copenhagen, Munksgaard, 1972. 11,300 p. 62.10 Kr. [Bibliographia 
291-296].

COTTIER, Georges M. M.: R éflex ion s sur le Structuralism e. In: NV 46 
(1971) 97-117.

DAVY, Georges: L’Homme, le fa it  so cia l e t  le fa it  politique. Ecole pratique



56 I. Die Prinzipien der Gesellschaftslehre • Les principes

des hautes études, 6e section, Textes de sciences économiques et sociales 9. 
Paris • La Haye, Mouton, 1973. 324 p. 28.- Fr.f. (V 1)

DENSLOW, Van Buren: M odem  thinkers prin cipa lly upon  so cia l sc ien ce . 
What they think, and why. With an introduction by Robert G. Ingersoll. 
Essay index reprint series. Freeport/N.Y., Books for Libraries Press, 1972. 
384 p.

LA DISPUTA DEL POSITIVISMO EN LA SOCIOLOGIA ALEMANA. 
Traducido del alemán por Jacobo Muñoz. Teoría y Realidad 1. Barcelona, 
Grijalbo, 1973. 325 p.

DUMASY, Annegret: R estloses Erkennen. Die Diskussion über den Struk
turalismus des Claude Lévi-Strauss in Frankreich. Soziologische Schriften 8. 
Berlin • München, Duncker & Humblot, 1972. 257 S. 48.60 DM.

DUNK, Hermann von der: W ertfreiheit und G esch ich tsw issenschaft. In: HistZ 
214 (1972) 1-25.

ELEY, Lothar: Transzendentale P hänom enologie und S ystem th eo rie  d er  
G esellschaft. Zur philosophischen Propädeutik der Sozialwissenschaften. 
Rombach-Hochschul-Paperback 45. Freiburg i.Br., Rombach, 1972. 174 S. 
17.- DM. [Bibliographia 166-168]. (I 4.3)

LA FUTUROLOGIE. Un avenir apprivoisé. In: Proj (1972) 262-313. 
GADAMER, Hans-Georg: R héthorique, h erm én eu tiqu e e t  critique d e  l ’id éo lo 

g ie. Commentaires métacritiques de „Wahrheit und Methode“. In: AdP 34 
(1971) 207-230.

GLAESER, Bernhard: Kritik d er  Erkenntnissoziologie. Philosophische Ab
handlungen 39. Frankfurt a.M., Klostermann, 1972. VII,136 S. 18.50 DM. 
[Bibliographia 130-132]. *

HABERMAS, Jürgen: Erkenntnis und In teresse. Mit einem neuen Nachwort. 
Suhrkamp-Taschenbücher, Wissenschaft 1. Frankfurt a.M., Suhrkamp 1973. 
420 S. 8.-DM. [Bibliographia 418-420],

— K now led ge and human interests. Translated by Jeremy J. Shapiro. London, 
Heinemann, 1972. IX,356 p.

HEMPEL, Hans-Peter: Der Wirklichkeits- und Z uk un ftsb egriff d er Zukunfts
fo rschun g. Zur erkenntnistheoretischen Fragestellung der Futurologie. In: 
ZPF 26 (1972) 520-545.

HUND, Wulf D. - Hrsg.: Strukturalismus. Ideologie und Dogmengeschichte. 
Herausgegeben und eingeleitet von Wulf D. Hund. Soziologische Texte 81. 
Darmstadt • Neuwied, Luchterhand, 1973. 526 S. 60.- DM.

KATTERLE, Siegfried: Sozialw issenschaft und Sozialethik. Logische und 
theoretische Probleme praktischer Sozialwissenschaften, besonders christli
cher Soziallehren. Wissenschaft und Gesellschaft 5. Göttingen, Schwartz, 
1972. VII,214 S. 36.- DM. [Bibliographia 189-209], *

KNIGHT, Frank H.: Social S cien ce. In: Eth 83 (1972/73) 1-12.
KNORRING, Ekkehard von: Prob lem e d er  th eo r etis ch en  D eduktion von  Pro

gnosen . Eine Replik. In: ZStW 128 (1972) 145-148.
LEFEBVRE, Henri: Au-delà du structuralism e. Paris, Anthropos, 1971. 420 p.
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35.- Fr.f. (I 10.6)
LEYVRAZ, Jean-Pierre: Ü berd en  Strukturalismus, ln: StP 30/31 (1970/71) 

167-195.
LÖSER, Werner: H ermeneutik o d e r  Kritik? Die Kontroverse zwischen H.-G. 

Gadamer und J. Habermas. In: SZ 188 (1971) 50-59.
MEEHAN, Eugene J .: The F oundations o f  P olitica l Analysis. Empirical and 

Normative. Dorsey Séries in Political Science. Homewood/Ill., Dorsey, 1971. 
XIV,274 p.

DIE MODERNE GESELLSCHAFT. Formen des menschlichen Zusammen
lebens, Familie, Beruf und Freizeit, Verkehr, Wirtschaft und Politik, Um
welt und Planung. [Chefred.: Alfred Bellebaum, Red.: Bernhard Pfahlberg]. 
Slg. Wissen im Überblick. Freiburg i.Br. • Basel • Wien, Herder, 1972. 
670 S. 95.- DM.

MYRDAL, Gunnar: Objektivität in d er Sozialforschung. Aus dem Amerikani
schen von Ursula Deininger. Edition Suhrkamp 508. Frankfurt a.M., Suhr- 
kamp, 1971. 115 S. 4.- DM. *

PRIM, Rolf - TILMANN, Heribert: Grundlagen ein er kritisch-rationalen So
zialw issenschaft. Studienbuch zur Wissenschaftstheorie. Uni-Taschenbücher 
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8.80 DM. * (vol. VI)

MAYNTZ, Renate: Z w eck b egr iff und Systemrationalität. Zu dem gleich
namigen Buch von Niklas Luhmann. In: SJWS 91 (1971) 57-63.

MILLET, Louis - VARIN D’AINVILLE, Madeleine: Lo strutturalismo. 
Saussure, Lévi-Strauss, Lacan, Foucault, Althusser, Barthes. Traduzione 
di Arria Tombesi. Roma, Città Nuova, 1971. 135 p. 1300 L.

MILLS, C. Wright: Socio log ía  e  conoscenza . Traduzione di Alessandro 
Barghini. Appendice all’edizione italiana di Irving Louis Horowitz. Milano, 
Bompiani, 1971. 483 p. 4500 L.

MITCHELL, G. Duncan: Storia délia so cio lo g ía  moderna. Traduzione di 
Fausta Malingri di Bagnolo. Milano, Mondadori, 1971. 357 p. 900 L.

— Historia d e  la Sociología. 2 vols. Traducido del inglés por Juan José Caballero 
Romero. Madrid, Guadarrama, 1973. 150.-/60.- ptas.

MURDOCK, George Peter: De la S tructure socia le. Traduit de l’américain par 
Sylvie Laroche et Massimo Giacometti. Avant-propos de Michel Panoff.
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Bibliothèque scientifique, Science de l’homme. Paris, Payot, 1972. 363 p. 
59.- Fr.f. [Bibliographia 333-350].

NISBET, Robert - ed.: Social Change. Edited with an Introduction by 
Robert Nisbet. Coll. Key concepts in the social sciences. New York, 
Harper & Row, 1972. VII,270 p. 10.- $.

OETTERLI, Jörg: B etrieb ssoz io logie und G esellschaftsbild. Berlin • New York, 
de Gruyter, 1971. 194 S. 48.- DM. [Bibliographia 183-194].

O’NEILL, John: S o c io lo g y  as a Skin Trade. Essays towards a reflexive 
sociology. London, Heinemann • New York, Harper & Row, 1972. 
XIV,274 p. 3.- £, 2.95 $.

ORSELLO MONTANARI, Franca: La teoría  d e l ,,co n sen su s“ in Augusto 
Comte. Ricerche universitarie 4. Padova, Marsilio, 1971. 101 p. 2000 L. 
[Bibliographia 95-101].

PARSONS, Talcott: The S ystem  o f  M odern Societies. Foundations of Modern 
Sociology Series. Englewood Cliffs/N.J., Prentice-Hall, 1971. VIII,152 p. 
6.95 $.

— Das S ystem  m od ern er G esellschaften . Aus dem Amerikanischen übersetzt 
von Hans-Werner Franz. Grundfragen der Soziologie 15. München, Juventa, 
1972. 200 S. 12.-/16.- DM.

— S ociétés. Essai sur leur évolution comparée. Traduit par Gérard Prunier. 
Introduction de François Chazel. Organisation et sciences humaines 12. 
Paris, Dunod, 1973. XXII,151 p. 25.- Fr.f. [Bibliographia 149-151].

PAYNE, Geoff: Comparative s o c io lo g y . Some problems of theory and method. 
In: BJS 24 (1973) 13-29.

PIAGET, Jean: Structuralism . Translated from the French and edited by 
Chaninah Maschler. London, Routledge & Kegan Paul, 1971. VI,153 p.
2.- £ .

— Lo strutturalismo. Traduzione e introduzione di Andrea Bonomi. 3a 
edizione. Milano, II Saggiatore, 1971. 176 p. 1200 L.

— Der Strukturalismus. Die Übersetzung besorgte Lorenz Häfliger. Slg. 
Studienausgabe bei Walter. Olten • Freiburg i.Br., Walter, 1973. 140 S. 
17.50 s.Fr.

PIEPE, Anthony: K now led ge and so cia l order. The relationship between 
human knowledge and the construction of social theory. London, Heine
mann, 1971. 5,81 p. 1.50 £.

PINTOR-RAMOS, Antonio: F ilosofía y  so cio lo g ía  en  M. Scheler. In: Salm 18
(1971) 29-60.

POPITZ, Heinrich: Der B eg r i ff  d er  sozialen R olle ab  E lem ent soz io log isch er  
Theorie. Recht und Staat in Geschichte und Gegenwart 331/332. 3. Auf
lage. Tübingen, Mohr, 1972. 51 S. 7.40 DM. [Bibliographia 46-51]. * 
(vol. VI)

RIEZU, Jorge: Perspectivas d e  la so cio lo g ía  d e  la a cción . In: EsFil 22 (1973) 
121-127.

ROCHER, Guy: A gen era l in trodu ction  to  s o c io lo g y . A theoretical perspecti-

5 Utz, Bibliographie VIII
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ve. Translated from the French by Peta Sheriff. New York, St. Martin’s 
Press, 1972. XXXI,580 p. [Bibliographia 557-567].

— Talcott Parsons e t  la so c io lo g ie  am éricaine. Collection Supérieure, Le 
Sociologue 29. Paris, Presses universitaires de France, 1972. 238 p. 20.- Fr.f. 
[Bibliographia 233-236],

— In trodu cción  a la S ocio log ía  genera l. Trad, del francés por José Pombo. 
Barcelona, Herder, 1973. 710 p. 520.-/580.- ptas.

ROSENBERG, Bernard: The p ro v in ce o f  s o c io lo g y . Freedom and constraint. 
New York, Crowell, 1972. XIII,192 p.

RÜCKMANN, Kurt: D em oskopie o d e r  D em agogie?  Zur Meinungsforschung 
in der BRD. Sammlung Akademie-Verlag 28, Soziologie. Berlin, Akademie- 
Verlag, 1972. 134 S. 7.50 DM.

RUST, Holger: Soziologie als P lanungsw issenschaft. Gedanken zur gegen
wärtigen soziologischen Literatur der DDR. In: KZS 23 (1971) 98-109. 
(I 11.7.2)

SAHAY, Arun - ed.: Max Weber and m odern  so c io lo g y . London, Routledge 
& Kegan Paul, 1971. VI,111 p. 1.50 £.

SCHÄFER, Rütger: Friedrich Buchholz, ein v ergessen er Vorläufer d er Soziolo
g ie. Eine historische und bibliographische Untersuchung über den ersten 
Vertreter des Positivismus und des Saint-Simonismus in Deutschland. 
Göppinger akademische Beiträge 59. Göppingen, Kümmerle, 1972. 
271/347 S. 68.- DM.

SCHOECK, Helmut: Soz io logisch es W örterbuch. Herderbücherei 312. 4. Auf
lage. Freiburg i.Br. • Basel • Wien, Herder, 1971. 399 S. 6.90 DM. [Biblio
graphia]. * (vol. VI)

— D iccionario d e so cio logía . Trad, del alemán. Barcelona, Herder, 1973. 
392 p. 375.-/425.- ptas. * (vol. VI)

SCHÜTZ, Alfred: The P h en om en o lo gy  o f  th e Social World. Translated by 
George Walsh and Frederick Lehnert. Introduction by George Walsh. 
London, Heinemann, 1972. XXXII,255 p. 3.- £. [Bibliographia 251-252]. 
(I 4.3) * (vol. II)

SCOTT, John Paul - SCOTT, Sarah F. - ed.: Social co n tr o l and so cia l change.
Chicago, University of Chicago Press, 1971. X,237 p. 7.95 $.

SIEVERS, Burkard: System  - Organisation - G esellschaft. Niklas Luhmanns 
Theorie sozialer Systeme. In: JbS 22 (1971) 24-57.

SIMIRENKO, Alex: Social origin, revo lu tion  and so c io lo g y . The work of 
Timasheff, Sorokin and Gurvich. In: BJS 24 (1973) 84-92. *

SMALL, Albion Woodbury: Adam Smith and m odern  so c io lo g y . A study in 
the methodology of the social sciences. Coll. Reprints of economic classics, 
Man in society. Clifton, Kelley, 1972. IX,247 p. (IV 1.1)

SMITH, Clagett G. - ed.: C onflict resolu tion . Contribution of the behavioral 
sciences. Notre Dame/Ind., University of Notre Dame Press, 1971. XVII, 
553 p.

STAMMER, Otto - ed.: Max Weber and S o c io lo g y  Today. Translated by
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Kathleen Morris. Coll. Explorations in interpretative sociology. New York, 
Harper & Row, 1971. VIII,256 p. 7.50 $.

TIMPE, Dieter: Alte G esch ich te und d ie F ragestellung d er  Soziologie. In: 
HistZ 213 (1971) 1-12.

TJADEN, K.H. - Hrsg.: Soziale System e. Materialien zur Dokumentation 
und Kritik soziologischer Ideologie. Herausgegeben, eingeleitet und mit 
einem Nachwort versehen von K.H. Tjaden unter Mitarbeit von Armin 
Hebel. Übersetzung Armin Hebel. Soziologische Texte 68. Neuwied, 
Luchterhand, 1971. 497 S. 30.- DM. [Bibliographia 463-488]. *

TURK, Herman - SIMPSON, Richard L. - ed.: In stitu tion s and so cia l exchange. 
The sociologies of Talcott Parsons and George C. Homans. Indianapolis, 
Bobbs-Merrill, 1971. VIII,417 p. 8.50 $.

WALDMANN, Peter: Zeit und Wandel als G rundbestandteile sozialer System e. 
In: KZS 23 (1971) 687-703.

WEBER, Max: E conom ie e t  so c ié t é , I. Recherches en sciences humaines 27.
Paris, Plon, 1971. XXII,651 p. 61.20 Fr.f. [Bibliographia 641-643].

— Ensayos d e so cio lo g ía  con tem poránea . Selección e introducción de H.H. 
Gerth y C. Wright Mills. Traducido del inglés por Mireia Bofill. Novocurso 32. 
Barcelona, Martínez Roca, 1972. 564 p.

WEISS, Johannes: Handlungslehre o d e r  adm inistrative H ilfsw issenschaft ? Kri
tische Bemerkungen zur Soziologie Arnold Gehlens. In: KZS 24 (1972) 
455-473.

WIATR, Jerzy J. - ed.: The State o f  s o c io lo g y  in Eastern Europe today. Fore
word by Herman R. Lantz. Coll. Perspectives in sociology. Carbondale, 
Southern Illinois University Press, 1971. XXIII,273 p. 8.95 $. (I 11.7.2) 

WUTHE, Gerhard: Harmonie und Konflikt. Zur Struktur und Funktion sozialer 
Leitbilder. Saarbrücken, Universitäts- und Schulbuchverlag, 1972. 75 S.
8.80 DM.

v. I 11.7.2.: Lefebvre, Röder; III 16.1.: Schoeller.

4.2.3.1 RELIGIONSSOZIOLOGIE -  SOCIOLOGIE DES RELIGIONS -  
SOCIOLOGY OF RELIGION

BERGER, Peter L.: Zur Dialektik von  R eligion  und G esellschaft. Elemente ei
ner soziologischen Theorie. Übersetzt von Monika Plessner. Slg. Conditio 
humana. Frankfurt a. M., Fischer, 1973. XIII,195 S. 24.-DM. [Bibliographia 
177-185]. *

EICKELPASCH, Rolf: M ythos und  Sozialstruktur. Studien zur Sozialwissen
schaft 7. Düsseldorf, Bertelsmann, 1973. 155 S. 19.80 DM.

ESSAIS D’ANTHROPOLOGIE RELIGIEUSE. Traduit de l’anglais par Cécile 
de Rouville. Introduction de Luc De Heusch. Les Essais 175. Paris, Galli
mard, 1972. 207 p. 23.- Fr.f.

FAULKNER, Joseph E. - ed.: R elig ion ’s in flu en ce in con tem pora ry  so c ie ty .
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Readings in the sociology of religion. Merrill sociology series. Columbus/Ohio, 
Merrill, 1972. XIV,578 p.

GRAHAM, W. Fred: The con stru ctiv e  revolu tionary. John Calvin and his 
socioeconomic impact. Richmond, John Knox Press, 1971. 251 p. 7.95 S. 
(IV 1.9)

HILL, Michael: A S o c io lo g y  o f  Religion. London, Heinemann, 1973. X,285 p. 
3.50 £.

INTERNATIONALES JAHRBUCH FÜR RELIGIONSSOZIOLOGIE VII - 
INTERNATIONAL YEARBOOK FOR THE SOCIOLOGY OF RELIGION 
VII: R elig ion  und Sozialer Wandel. Und andere Arbeiten. - R eligion  and 
Social Change. And other Essays. Köln • Opladen, Westdeutscher Verlag,
1971. 254 S. 45.- DM. *

JARLOT, Georges: Chiesa e  so cieta . In: CC 124, 2942 (1973) 151-154.
LING, Trevor: Buddha, Marx und Gott. Aus dem Englischen übersetzt von 

Siegfried Schmitz. List-Taschenbücher 382. München, List, 1972. 215 S.
5.80 DM.

ROBERTSON, Roland: Einführung in d ie  R eligion ssoz iologie. Mit einem Vor
wort von Laszlo Vaskovics. Aus dem Englischen von Sabine Strehlke. Ge
sellschaft und Theologie, Sozialwissenschaftliche Analysen 9. München, 
Kaiser • Mainz, Matthias-Grünewald, 1973. 265 S. 34.- DM. [Bibliographia 
247-248].

STARK, Werner: The S o c io lo g y  o f  Religion. A Study of Christendom. V: 
Types of Religious Culture. London, Routledge & KeganPaul, 1972. X,453 p.

4.2.3.2 SOZIOLOGIE DES RELIGIÖSEN LEBENS -  SOCIOLOGIE RELIGIEUSE -  
RELIGIOUS SOCIOLOGY

ACQUAVIVA, Sabino S.: L’eclissi d e l sa cro  nella civilta industríale. Dissacra- 
zione e secolarizzazione nella societa industríale e postindustriale. Presenta- 
zione di Gabriel Le Bras. 3a edizione riveduta.Milano,Comunitä, 1971. 337 p. 
3500 L. * (vol. IV)

— R elig ione e  irreligion e n e ll ’et'a postindustriale. Sociale 11. Roma, AVE, 1971.
387 p. 5000 L. [Bibliographia 373-383].

BORGGREFE, Friedhelm: K irch e fü r d ie Großstadt. Sozialtheologische Mate
rialien für eine urbane Theologie. Heidelberg, Quelle & Meyer, 1973. 163 S. 
16.- DM.

DAHM, Karl-Wilhelm - LUHMANN, Niklas - STOODT, Dieter: Religion, 
System  und Sozialisation. Sammlung Luchterhand 85. Reihe Theologie und 
Politik 2. Neuwied • Berlin, Luchterhand, 1972. 237 S. 9.80 DM.

DE ROSA, Giuseppe: La vita religiosa ha un sen so  in un m ondo seco la rizza to? 
In: CC 122, 2915 (1971) 438-452.

DESROCHE, Henri: Socio log ía  y  Religión. Traducido del francés por Alejandro 
Montserrat Torrents. Historia, Ciencia, Sociedad 90. Barcelona, Península,
1972. 221 p.

ENKRICH, Manfred - EXELER, Adolf- Hrsg.: K irch e - Kader - K onsum enten .
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Zur Neuorientierung der Gemeinde. Mainz, Matthias-Grünewald, 1971. 
147 S. 13.80 DM.

EL FENOMENO RELIGIOSO EN ESPAÑA. Aspectos jurídicos-políticos. 
Estudios de Derecho Eclesiástico Español y Comparado 1. Madrid, Instituto 
de Estudios Políticos, 1972. 402 p. 450.- ptas.

JACHER, Wladyslaw: Le ph én om èn e d e  la désacralisation dans le m onde 
con tem pora in . In: Sapz 24 (1971) 445-453.

KAUFMANN, Franz-Xaver: T heo logie in soz io lo g is ch er Sicht. Freiburg i.
Br. • Basel • Wien, Herder, 1973. 187 S. 19.80 DM, 25.60 s.Fr., 152.50 S. 

KÖPPING, Klaus-Peter: Bewußtseinszustände und S tu fen  d er  Wirklichkeit. 
Eine kritische Bestandsaufnahme zur neueren Literatur auf dem Gebiete 
der Religionssoziologie. In: KZS 24 (1972) 821-835.

LANGE, Rudolf: Die Pfarrei im ge se lls ch a ft lich en  S trukturwandel In: Höff- 
ner, Joseph - Festschrift, 647-658.

LEFEBVRE, Marcel: S ocio lo g ie  e t  E cclêsio lo g ie ex isten tielle. In: Greg 52
(1971) 689-728.

MACHA, Josef: Spuren d es Übernatürlichen. Die Religionssoziologie Peter L.
Bergers und Thomas Luckmanns. In: SZ 187 (1971) 348-353.

MEINHOLD, Peter: Die Chancen d er R eligion in unserer Zeit. In: SZ 190
(1972) 263-276.

O’DEA, Thomas F.: Socio log ía  délia religione. Edizione italiana a cura di Sabi
no Sámele Acquaviva. Traduzione di Nicoletta Greppi. 2a edizione. Bo
logna, Il Mulino, 1971. 194 p. 1800 L.

RIEZU, Jorge: Una nueva fo rm a  d e cristianism o para la civilización urbana. 
In: CT 98 (1971) 137-156.

RITTER, Raimundo: De la S ocio log ía  religiosa a la Pastoral. Introducción a la 
Sociología Pastoral. Trad. del alemán por Pedro Rafael Velasco Beteta. 
Madrid, Studium, 1972. 95 p. 90.- ptas.

RODRIGUEZ, Carmen: In trodu cción  a la so cio lo g ía  d e  la religión. In: Arbor 
316 (1972) 104-110.

SAVRAMIS, Demosthenes: Die R elig ion ssoz io logie als R ettungsanker d er  Re
ligion? In: KÖNIG, René - Festschrift, 327-335.

SCHÜTZ, Christian: „Entsakralisierung“. Überlegungen zur Kategorie des Hei
ligen. In: SRs 71 (1972) 266-274.

TILMANN, Raban: Sozialer und re lig iö ser Wandel. Slg. Themen und Thesen 
der Theologie. Düsseldorf, Patmos, 1972. 139 S. 14.- DM. [Bibliographia 
133-139].

TRAUTWEIN, Joachim: R eligiosität und Sozialstruktur. Untersucht anhand 
der Entwicklung des württembergischen Pietismus. Calwer Hefte zur Förde
rung biblischen Glaubens und christlichen Lebens 123. Stuttgart, Calwer 
Verlag, 1972. 71 S. 2.90 DM.

WÖSSNER, J. - Hrsg.: R eligion im Umbruch. Soziologische Beiträge zur Situa
tion von Religion und Kirche in der gegenwärtigen Gesellschaft. Stuttgart, 
Enke, 1972. VII,419 S. 45.- DM. [Bibliographia].
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4.2.4 SOZIALPSYCHOLOGIE -  PSYCHOLOGIE SOCIALE - 
SOCIAL PSYCHOLOGY

HEINE, Patricke Johns: Personality in so cia l th eory . Coli. Perspectives in per
sonality. Chicago, Aldine, 1971. X,197 p. 7.50 $.

HOFSTÄTTER, Peter R.: Gruppendynamik. Kritik der Massenpsychologie. 
Rowohlts deutsche Enzyklopädie 38, Psychologie. 12., durchgesehene und 
erweiterte Neuauflage. Reinbek b. Hamburg, Rowohlt, 1971. 214 S. 4.80 DM. 
[Bibliographia 198-208], * (vol. I)

KILIAN, Hans: Das en te ign e te  B ewußtsein.Zm  dialektischen Sozialpsychologie.
Soziologische Texte 74. Neuwied, Luchterhand, 1971. 434 S.

LINDGREN, Henry Clay: Einführung in d ie S oz ia lpsychologie. Aus dem Ame
rikanischen übersetzt von Martin G. Strempel. Beltz-Studienbuch 40. Wein
heim • Basel, Beltz, 1973. 539 S. 28. DM. [Bibliographia 501-530].

NOLTE, Helmut - STAEUBLE, Irmingard: Zur Kritik d er  S oz ia lpsychologie. 
Reihe Hanser 104. München, Hanser, 1972. 155 S. 8.80 DM. [Bibliographia 
153-155].

RONNEBERGER, Franz - Hrsg.: Sozialisation durch  Massenkommunikation. 
Der Mensch als soziales und personales Wesen IV. Stuttgart, Enke, 1971. 
XV,440 S. 42.-/52.- DM. *

WATSON, Goodwin - JOHNSON, David: Social p sy ch o lo g y .  Issues and insights. 
The Lippincott college psychology series. 2nd edition. Philadelphia, Lippin- 
cott, 1972. XI,499 p. 6.95 $. [Bibliographia 455-490], 

v. V 6.2.1: Fornari.

4.3 SOZIALPHILOSOPHIE -  PHILOSOPHIE SOCIALE -  
SOCIAL PHILOSOPHY

ALBERT, Hans: P lädoyer fü r kritischen Rationalismus. Serie Piper 10. München, 
Piper, 1971. 150 S. 8.- DM. *

— K onstruk tion und Kritik. Aufsätze zur Philosophie des kritischen Rationa
lismus. Hamburg, Hoffmann & Campe, 1972. 391 S. 22.-/29.80 DM. * 

CORETH, E.: Zur P rob lem gesch ich te m en sch lich er Freiheit. In: ZKT 94 
(1972) 257-289.

FEINBERG, Joel: Social ph ilo soph y . Foundations of philosophy series. 
Englewood Cliffs/N.J., Prentice-Hall, 1973. XII,126 p. [Bibliographia 
120- 121 ],

FLOHR, Heiner: Sozialphilosophie und W issenschaftstheorie. Bemerkungen zu 
den beiden Konzeptionen Karl R. Poppers. In: Rth 3 (1972) 62-74. 

GOLDMANN, Luden: G esellscha ftsw issen scha ften  und Philosophie. Aus dem 
Französischen von Friedrich Griese. Slg. Kritische Studien zur Philosophie. 
Frankfurt a. M., Europäische Verlagsanstalt ■ Wien, Europa-Verlag, 1971. 
123 S. 10.- DM.

HABERMAS, Jürgen: L egitim ationsprob lem e im Spätkapitalismus. Edition
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Suhrkamp 623. Frankfurt a. M., Suhrkamp, 1973. 195 S. 6.- DM.
HARTMANN, Klaus: What is a ,,so cia l ca te g o r y “ ? In: Idealistic Studies (Wor- 

cester) 1 (1971) 65-72.
HAYEK, Friedrich A.-. Der Weg zur K nech tscha ft. Ins Deutsche übertragen von 

Eva Röpke. München, Moderne Industrie, 1971. 304 S. 24.80 DM.
HEINZ, Rudolf: Philosoph ie und P sychoanalyse. Einige sozialphilosophische 

Bemerkungen. In: ARSP 58 (1972) 465-481.
HERMENEUTIK UND IDEOLOGIEKRITIK. Mit Beiträgen von Karl-Otto 

Apel, Claus v. Bormann, Rüdiger Bubner, Hans-Georg Gadamer,Hans Joachim 
Giegel, Jürgen Habermas. Slg. Theorie, Theorie-Diskussion. Frankfurt a. M., 
Suhrkamp, 1971. 318 S. 14.- DM. *

HORKHEIMER, Max: Traditionelle und kritische Theorie. Vier Aufsätze. 
Fischer-Taschenbücher 6015, Bücher des Wissens. Frankfurt a. M., Fischer,
1972. 230 S. 3.80 DM.

KLAUS, Georg: K ybernetik , ein e n eu e U niversalphilosophie d er G esellschaft?  
Zur Kritik der bürgerlichen Ideologie 27. Berlin, Akademie-Verlag, 1973. 
98 S. 3.50 M.

LEY, Hermann - MÜLLER, Thomas: K ritisch e Vernunft und R evo lu tion . Zur 
Kontroverse zwischen Hans Albert und Jürgen Habermas. Kleine Biblio
thek' 11. Köln, Pahl-Rugenstein, 1971. 267 S. 9.80 DM. *

MARCUSE, Herbert: P sychoana lyse und Politik. Slg. Kritische Studien zur 
Philosophie. 5. Auflage. Frankfurt a. M., Europäische Verlagsanstalt • Wien, 
Europa-Verlag, 1972. 78 S. 6.- DM.

MENSCHING, Günther: Totalität und  A utonom ie. Untersuchungen zur philo
sophischen Gesellschaftstheorie des französischen Materialismus. Frankfurt 
a.M., Suhrkamp, 1971. 235 S. 16.-DM. [Bibliographia 233-235]. *

NIN DE CARDONA, José María : H erbert Marcuse. En torno de su pensamiento 
social, jurídico y político. Madrid, Reus, 1972. 288 p.

PECES-BARBA MARTÍNEZ, Gregorio: Persona, sociedad , estado. Pensamien
to social y político de Maritain. Colección Cuadernos para el Diálogo. 
Madrid, Edicusa, 1972. 316 p.

RIEBER, Arnulf: Vom Positivismus zum Universalismus. Untersuchungen zur 
Entwicklung und Kritik des Ganzheitsbegriffs von Othmar Spann. Beiträge 
zur Geschichte der Sozialwissenschaften 2. Berlin, Duncker & Humblot, 
1971. 236 S. 44.60 DM. [Bibliographia O. Spann 211-213].

SCHWARZ, Theodor: Sein, M ensch und G esellschaft im Existentialismus. Mit 
zwei Arbeiten über Schopenhauer und Nietzsche. Marxistische Paperbacks 35. 
Frankfurt a. M., Marxistische Blätter, 1973. 302 S. 12.50 DM.

WILLGERODT, Hans: Liberalismus zw isch en  Spontaneität und Gestaltung. 
Zu v. Hayeks Gesammelten Aufsätzen. In: ZWS 92 (1972) 461-465.

v. 14.1: Eley; 14.2.2: Schütz.
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4.4,2 SOZIALETHIK, ALLGEMEINES -  ÉTHIQUE SOCIALE, GÉNÉRALITÉS -  
SOCIAL ETHICS, GENERAL WORKS

AUBERT, Jean-Marie: Moral so cia l para nuestro tiem po. Traducido del francés 
por Francisco Herrero Martín. El misterio cristiano 14. Barcelona, Herder,
1973. 208 p. 180.- ptas. * (vol. VII)

FLATHMAN, Richard E.: Political Obligation. London, Croom Helm, 1973.
XXVII,334 p. 4.- £. [Bibliographia 324-329]. *

FORTIER, Théodore L.: A ristotle on  Social Friendships. In: LTP 27 (1971) 
235-250.

FRAGA IRIBARNE, Manuel: Legitim idad y  rep resen ta ción . Nuevo Norte 7.
Barcelona • México, Grijalbo, 1973. 369 p. (V 3.3.2) *

FRANKENA, William K.: A nalytische Ethik. Eine Einführung. Herausgegeben 
und übersetzt von Norbert Hoerster. Dtv 4129, Wissenschaftliche Reihe. 
München, Deutscher Taschenbuch Verlag, 1972. 144 S. 3.80 DM. [Biblio
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BALDWIN, James: Hundert Jahre F reiheit oh n e G leichberech tigung. Aus 
dem Amerikanischen übertragen von Hans Georg Heepe. 5. Auflage.



The Principles of Social Doctrine -7 .1 -10 .1  75
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ROHRMOSER, Günter: Die Krise d er  Institu tionen . Das wissenschaftliche 
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ÉGLISE CATHOLIQUE ET QUESTION SOCIALE -  

CATHOLIC CHURCH AND SOCIAL QUESTION

BIFFI, Franco: L’im pegno so cia le e  p o lí t ico  d e l cristiano s e co n d o  la „O cto
gésim a  A dven iens“ d i Paolo VI. In: Apoll 44 (1971) 707-720.

BÜNTIG, Aldo J. - BERTONE, Carlos A.: H echos, doctrinas so cia les y  
liberación. Ensayo de exposición sistemática del magisterio social de la 
Iglesia en su contexto sociológico e ideológico. Buenos Aires, Editorial 
Guadalupe, 1971. 275 p.

COSTE, René: L’Église e t  le d é fi  du m onde. In: NRT 94 (1972) 337-364. 
HARTL, Friedrich: Brauchen w ir ein e „ T heo logie d er  U mwelt“ ? In: SZ 191 

(1973) 132-136.
HIRSCHER, J.B.: Die socia len  Zustände d er  G egenwart und d ie  K irche. 

Die kirchlichen Zustände der Gegenwart. Antwort an die Gegner meiner 
Schrift „Die kirchlichen Zustände der Gegenwart“. Unveränderter Nach
druck Tübingen 1849-1850. Frankfurt a.M., Minerva, 1973. 237 S. 45.- DM. 

KERBER, Walter: O ctogésim a Adveniens. Ein Dokument der Freiheit. In: 
SZ 188 (1971) 168-178.

MERTENS, C.: La responsab ilité p o litiq u e d e s  ch rétien s dans la le ttr e  d e  Paul 
VI au Cardinal R oy. In: NRT 94 (1972) 183-194. (V 4.3) 

NELL-BREUNING, Oswald von: Id eo lo g ien  - U topien - ch ristlich er Glaube. 
Zum Apostolischen Schreiben Papst Pauls VI. an Kardinal M. Roy anläßlich 
des 80. Jahrestages von „Rerum Novarum“. In: ThPh 46 (1971) 481-495.
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graphia]. *

FOHLEN, Claude: Le Travail au XIXe siècle . Que sais-je? 1289. 2e édition. 
Paris, Presses universitaires de France, 1972. 126 p. 3.95 Fr.f.

GARRIDO, Fernando: Historia d e  las clases obreras. 4 vols. 2.a edición. 
Bilbao, Zero, 1973. 570.- ptas.

GRINEVALD, Jacques: Éthique e t  politiqu e. Essai d’interprétation sur la 
genèse conjointe du syndicalisme chrétien et de la législation internationale 
du travail. Genève, CECOTRET, 1972. 109 p. 15.- Fr.s.

JENKS, C. Wilfred: La Ju sticia  so cia l en  e l d e r e ch o  d e las Naciones. El 
impacto de la O.I.T. después de 50 años. Traducción del inglés por Teresa 
Rubio. Madrid, Tecnos, 1972. 141 p.

KRITZER, Peter: Kurze P rogram m gesch ich te d er d eu ts ch en  A rbeiterbew e
gung. Slg. Die Praxis, Geschichte. München, Ehrenwirth, 1972. 119 S.
9.80 DM. [Bibliographia 117-119].

MALLET, Serge: Le p ou vo ir ouvrier. Bureaucratie ou démocratie ouvrière. 
Coll. Sociologie et révolution. Paris, Anthropos, 1971. 247 p. 20.- Fr.f. *
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DER ENTWICKLUNGSDIENST DER KIRCHE - EIN BEITRAG FÜR
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275 S. 28.- DM.

VAN OYEN, Hendrik: Verantwortung und Freiheit. Gütersloh, Mohn, 1972. 
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11.4 SOLIDARISMUS

v. III 12.4: Mayer-Tasch.
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von Renate Breipohl. Theologische Bücherei 46, Historische Theologie. 
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11.6 SOZIALISMUS -  SOCIALISME -  SOCIALISM
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PERTICONE, Giacomo: Socialism o d iffic ile  o  anarchismo selva ggio?  Con- 
traddittorio 3. Milano, Giuffrè, 1972. 164 p. 2000 L.
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8 Utz, Bibliographie VIII
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11.7.1 KOMMUNISMUS, ALLGEMEIN -  COMMUNISME, GÉNÉRALITÉS -  
COMMUNISM, GENERAL WORKS
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m atérialiste d e  l ’h istoire. Traduction et présentation de Jean-Marie Brohm. 
En appendice, article de L. Trotsky. Post-face de Boris Fraenkel. Paris, 
Etudes et documentation internationales, 1972. 222 p. 18.45 Fr.f. [Biblio- 
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Drucke. Berlin, Verlag für das Studium der Arbeiterbewegung, 1973. 172 S.
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ANACKER, Ulrich: Erkenntnis und  In teresse. Ein Diskussionsbeitrag zu 
Jürgen Habermas, Erkenntnis und Interesse, Suhrkamp Verlag, Frankfurt 
1968, 368 S. In: PJ 78 (1971) 394-401.

ANSART, Pierre: Marx y  e l Anarquismo. Traducido del francés por Inmacula
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BAKUNIN, Mikhail Aleksandrovich: God and th e state. With a preface by 
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wirkung der Grundrechte auf den Privatrechtsverkehr. Das wissenschaftliche

11 Utz, Bibliographie VIII
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Taschenbuch, Abteilung Rechts- und Staatswissenschaften 15. München, 
Goldmann, 1971. 165 S. 28.- DM. [Bibliographia 159-161]. *

DIE SOZIALEN GRUNDRECHTE. Fragen des sozialen Lebens 10. Wien, 
Katholische Sozialakademie Österreichs, 1971. 112 S. 70.- S. * 

SPIEGELBERG, Herbert: Human dign ity. A challenge to contemporary phi
losophy. In: The Philosophy Forum (DeKalb) 9 (1971) 39-64.

STEIN, Ekkehart: G ew issensfreiheit in d er  Demokratie. Wirtschaft und Gesell
schaft 4. Tübingen, Mohr, 1971. 79 S. 7.50 DM. *

VANGEENBERGHE, Frans - Hrsg.: Die M en sch en rech te in d er  Praxis d es  
Europarates. Nachschlagewerk der Rechtssprechung zur Europäischen Men
schenrechtskonvention, 1955-1967. Wien ■ Stuttgart, Braumüller, 1972. 
XVI,291 S. 350.- S„ 50.- DM.

VARELA FEIJÓO, Jacobo: La p r o te c c ió n  d e los d e r e ch o s  humanos. Jurispru
dencia de la Comisión y Tribunal Europeo de Derechos del Hombre. Prólogo 
de Antonio Poch y Gutiérrez de Caviedes. Col. De lure et Vita. Barcelona, 
Editorial Hispano-Europea, 1972. 372 p.

VERA URBANO, Francisco de Paula: La libertad religiosa com o  d e r e ch o  d e  la 
persona. Estudio filosófico-jurídico. Biblioteca de Cuestiones Actuales. Ma
drid, Instituto de Estudios Políticos, 1971. XX,206 p. 225.- ptas. 

VLACHOS, Georges: La stru ctu re d es d ro its d e  l ’h om m e e t  le p rob lèm e d e  
leur rég lem en ta tion  en  rég im e pluraliste. In: RIDC 24 (1972) 279-353. 

WHIPPLE, Leon: Our an cien t liberties. The story of the origin and meaning of 
civil and religious liberty in the United States. Coll. Civil liberties in American 
history. New York, Da Capo, 1972. VIII,153 p. 7.50 $.

WITTWER, Wolfgang W.: G rundrechte b e i d en  L evellern und d er New M odel 
Army. Ein Beitrag zur Vorgeschichte des Menschenrechtsgedankens. Ra
tingen • Kastellaun • Düsseldorf, Henn, 1972. IV,326 S. 32.- DM. 

v. I 11.2.3: Andelson; IV 9.1: Scholz; IV 9.4.3: Däubler - Mayer-Maly; V 3.1: 
Schramm; V 5.2.1: Colliard, Paine; V 5.2.2: Barrelet; V 5.5.7.3: Reibstein; 
V 6.1.8: Lajolo - Strigl.

6.2.3 RECHTSGLEICHHEIT -  ÉGALITÉS DES DROITS -  EQUALITY OF RIGHTS

ADAMS, Willi Paul: Das G leichheitspostu lat in d er am erikanischen R evolution . 
In: HistZ 212 (1971) 59-99.

BUCH, Henri: La n otion  d ’éga lité dans les p rin cip es généraux  du droit. In: 
RIP 25 (1971) 351-380.

STAMMATI, Sergio: L’uguaglianza n e l diritto costituzionale, I. Milano, 
Giuffrè, 1971. 139 p.

VANQUICKENBORNE, Marc: La stru ctu re d e la n o tion  d ’éga lité en  droit. In: 
RIP 25 (1971) 331-350. 

v. IV 10.4: Kreussler.
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6.3 GESELLSCHAFT ALS RECHTSTRÄGER -  LA SOCIÉTÉ COMME SUJET DE DROITS -  
SOCIETY AS THE SUBJECT OF RIGHTS

RODRIGUEZ-ARIAS BUSTAMANTE, Lino: La teoría  institu ciona l d e l 
D erecho. In: ACFS 12, 1 (1972) 37-64.

6.4 STAAT ALS RECHTSTRÄGER -  L’ÉTAT COMME SUJET DE DROITS -  
THE STATE AS THE SUBJECT OF RIGHTS

SATTLER, Martin J. - Hrsg.: Staat und R echt. Die deutsche Staatslehre im
19. und 20. Jahrhundert. List Taschenbücher der Wissenschaft 1512, Ge
schichte des politischen Denkens. München, List, 1972. 208 S. 8.80 DM. 
[Bibliographia 185-205].

6.6 VÖLKERRECHT -  DROIT DES GENS -  LAW OF NATIONS

BOZEMAN, Adda B.: T hefu tu re o f la w  in a m ulticu ltural world. Princeton/N J . ,  
Princeton University Press, 1971. XVII,229 p. 6.50 $.

HU CHOU-YOUNG: Das S elbstbestim m ungsrech t als ein e V orbedingung d es 
vö lligen  G enusses aller M enschenrech te. Eine Studie zu Art 1 der beiden 
Menschenrechtskonventionen vom 16. Dezember 1966. Zürcher Studien zum 
internationalen Recht 52. Zürich, Schulthess Polygraphischer Verlag, 1972. 
276 S. 32.- s.Fr.

KRISTOF, Erich: Die Lehre vom  S elb stb estim m ungsrech t in d e r  Völkerrechts
doktrin d er  DDR. Völkerrecht und Außenpolitik 17. Frankfurt a.M., 
Athenäum, 1973. 194 S. 34.- DM.

MANZ, Johannes J.: Emer d e  Vattel. Versuch einer Würdigung. Zürich, Schult
hess, 1971. XVII,189 S. 34.- s.Fr.

PAPADIMITRIU, Georgios: Die S tellung d er a llgem ein en  R egeln  d es  Völker
re ch ts  im innerstaatlichen R echt. Eine rechtsdogmatische und rechtsverglei
chende Untersuchung zur Stellung der allgemeinen Regeln des Völkerrechts 
im innerstaatlichen Recht unter Berücksichtigung der Rechtsordnungen Bel
giens, der Bundesrepublik Deutschland und Griechenlands. Schriften zum 
Völkerrecht 25. Berlin, Duncker & Humblot, 1972. 121 S. 26.60 DM.

SCHWARZENBERGER, Georg: In ternational law and order. Library of world 
affairs 69. New York, Praeger • London, Stevens, 1971. XXIII,298 p.

SIMMA, Bruno: Das R eziprozitä tselem en t im Zustandekommen vö lk errech tli
ch e  Verträge. Gedanken zu einem Bauprinzip der internationalen Rechts
beziehungen. Schriften zum Völkerrecht 23. Berlin, Duncker & Humblot,
1972. 347 S. 68.60 DM.

— V ölkerrechtsw issenschaft und L ehre von  d en  internationalen B eziehungen. 
Erste Überlegungen zur Interdependenz zweier Disziplinen. In: OeZR 23 
(1972) 293-324. (V 6.1.1)
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VERDROSS, Alfred: Die Quellen d es un iversellen  Völkerrechts. Eine Einfüh
rung. Rombach-Hochschul-Paperback 58. Freiburg i.Br., Rombach, 1973. 
148 S. 20.- DM.

— D erecho In ternacional Público. Trad. del alemán por Antonio Truyol Serra. 
5.a edición. Madrid, Aguilar, 1973. 634 p. 350.- ptas (V 7.1)

WHEATON, Henry: E lements o f  international law, w ith a sk etch  o f  th e h istory  
o f  th e sc ien ce . Da Capo Press reprints in American constitutional and legal 
history. New York, Da Capo, 1972. XIV,375 p.

WOLFF, Christian: Ju s gen tium . Reprografischer Nachdruck der Ausgabe Hal
le 1749. Gesammelte Werke, herausgegeben und bearbeitet von J. Ecole,
J.E. Hofmann, M. Thomann, H.W. Arndt. II. Abteilung: Lateinische Schrif
ten 25, herausgegeben und bearbeitet von Marcel Thomann. Hildesheim - New 
York,Olms, 1972. LVIII,849, 27 S. 98.-DM.[BibliographiaLII-LVIII],(II 1)*

v. II 2.4.1: Tammelo; II 3: Burckhardt; II 10.3.1: Soder.

7.1 STRAFRECHT, ALLGEMEINES -  DROIT PÉNAL, GÉNÉRALITÉS -  
CRIMINAL LAW, GENERAL WORKS

ALTERNATIV-ENTWURF EINES STRAFGESETZBUCHES. Besonderer Teil: 
Straftaten gegen die Person. Zweiter Halbband. Vorgelegt von Günther Arzt, 
Otto Backes, Jürgen Baumann, Anne-Eva Brauneck, Klaus Geppert, Gerald 
Grünwald, Ernst-Walter Hanack, Armin Kaufmann, Arthur Kaufmann, Ul
rich Klug, Ernst-Joachim Lampe, Theodor Lenckner, Werner Maihofer, Pe
ter Noll, Stephan Quensel, Klaus Rolinski, Claus Roxin, Rudolf Schmitt, 
Wolfgang Schöne, Horst Schüler-Springorum, Hans Schultz, Günter Straten- 
werth, Walter Stree. Tübingen, Mohr, 1971. 119 S. 18.50 DM. *

BARATTA, Alessandro: Filosofía e  D iritto Penale. Note su alcuni aspetti dello 
sviluppo del pensiero penalistico in Italia da Beccaria ai nostri giorni. In: 
RIFD 49 (1972) 29-54.

BECKER, Walter: Das S terilisationsproblem  im n eu en  S tra fgesetzen twurf. In: 
ZEE 16 (1972) 329-337.

BEL1NG, Ernst: Unschuld, S chuld und S chuldstu fen . Im Vorentwurf zu einem 
deutschen Strafgesetzbuch. Neudruck der Ausgabe Leipzig 1910. Aalen, 
Scientia, 1972. IV, 91 S. 19.- DM.

HANACK, Ernst-Walter: Zum Verhältnis von  R ech t und Ethik bei d er  Strafge
setzgebung. Ein Arbeitspapier. In: ZEE 16 (1972) 321-329.

HO ERSTER, N.: Aktuelles in Arthur S chopenhauers Philosophie d er  Strafe. 
In: ARSP 58 (1972) 555-564.

KLEINERT, Ulfrid - Hrsg.: Strafvollzug. Analysen und Alternativen. Gesell
schaft undTheologie, Abteilung: Praxis der Kirche 10. München, Kaiser,1972. 
173 S.

LANGE, Richard: Stra frechtsreform . Reform im Dilemma. Langen-Müller- 
Stichworte 3. München ■ Wien, Langen-Müller, 1972. 142 S. 6.80 DM. 
[Bibliographia 135-142].
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MARX, Michael: Zur D efinition d e s  B egriffs R ech tsgu t. Prolegomena einer 
materialen Verbrechenslehre. AnnalesUniversitatis Saraviensis, Rechts- und 
Wirtschaftswissenschaftliche Abteilung 65. Köln • Berlin • Bonn ■ München, 
Heymann, 1972. 110 S. 16.75/20.-DM.

OSTERMEYER, Helmut: Strafunrecht. Reihe Hanser 75. München, Hanser,
1971. 129 S. 7.80 DM.

ROXIN, Claus: Política crim inal y  sistem a d e D erecho Penal. Traducción del 
alemán e introducción de Francisco Muñoz Conde. Barcelona, Bosch, 1972.
81 p.

— S tra frech tlich e G rundlagenproblem e. Berlin • New York, de Gruyter, 1973. 
234 S. 34.- DM.

— Kriminalpolitik und  S tra frech tssystem . 2., um ein Nachwort vermehrte Auf
lage. Schriftenreihe der Juristischen Gesellschaft e.V. Berlin 39. Berlin • New 
York, de Gruyter, 1973. 50 S. 8.- DM.

v. II 2.1: Petrocelli.

7.2 STRAFE -  PEINE -  PUNISHMENT

ANCEL, Marc: La D éfen se so cia le nouvelle, un m ou vem en t d e  p o litiq u e 
crim in elle humaniste. Publications du Centre d’études de défense sociale de 
l ’Institut de droit comparé de l ’Université de Paris 1. 2e édition revue et 
augmentée. Paris, Cujas, 1971. 392 p. 35.- Fr.f.

CASTILLA DEL PINO, Carlos: La culpa. El Libro de Bolsillo 431. Madrid, 
Alianza Editorial, 1973. 311 p. 90.- ptas.

DANNER, Manfred: T atvergeltung o d e r  Tätererziehung? Ein psychologischer 
Beitrag. Nachtrag zu: Gibt es einen freien Willen? 2. Auflage. Hamburg, 
Kriminalistik-Verlag, 1972. 139 S. 5.- DM.

FROSALI, Raoul Alberto: C oncorso d i norm e e  co n co r so  di reati. Università 
di Firenze, Pubblicazioni délia Facoltà di Giurisprudenza 2. Milano, Giuffrè, 
1971. XXXVII,825 p. 10.000 L.

GERBER, Rudolph J. - MCANANY, Patrick D. - ed.: C ontem porary 
Punishment. Views, Explanations, and Justifications. With a foreword by 
Norval Morris. Notre Dame/Ind., University of Notre Dame Press, 1972. 
VIII,267 p. 15.- $.

GRUPP, Stanley E. - ed.: T heories o f  pun ishm ent. Bloomington/Ind., Indiana 
University Press, 1972. VI,401 p. 12.50 $.

HASS, Gerhard: Zu Wesen und Funktion d er  ob jek tiven  Strafbarkeitsbedingung. 
Bemerkungen zur Entstehungsgeschichte des Begriffs. In: Rth 3 (1972) 23-33.

HEUYER, Georges: A p rop o s d e  la responsab ilité pénale. In: RSCDPC 26 
(1971) 15-25.

MORISHIT A, Tadashi: État d e n é ces s ité  en d ro i t  p éna l japonais. In: RSCDPC 26 
(1971) 99-105.

NAEGELI, Eduard: Die G esellschaft und  d ie Krim inellen. Strafreform als Ge
sellschaftsreform. 3 Vorträge. St. Galler Schriften zur Strafreform 1. Zürich,
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Flamberg, 1972. 124 S. 12.50 s.Fr.
NICKEL, Egbert: Die Problematik der un ech ten  U nterlassungsdelikte im Hin

blick a u f d en  Grundsatz „nullum  crim en  sine l e g e “ (Art. 103 Abs. 2 GG). 
Eine straf- und verfassungsrechtliche Studie. Münchener Universitätsschrif
ten, Juristische Fakultät, Abhandlungen zur rechtswissenschaftlichen Grund
lagenforschung?. Berlin, Schweitzer, 1972. XXV,194 S. 42.- DM.

RAMACCI, Fabrizio: Le cond iz ion i ob ie ttiv e  d i punibilita. Pubblicazioni della 
Facoltàgiuridicadell’Università di Napoli 132. Napoli, Jovene, 1971. 245 p. 
3500 L.

SZABO, Denis: Ordre social, socia lisation e t  crim inalité. Essai sur les fondements 
de la légitimité de la protection de l ’ordre public. In: RSCDPC 26 (1971) 
1-13.

7.3 TODESSTRAFE -  PEINE DE MORT -  DEATH PENALTY

GARCÍA VALDÉS, Carlos: La pena d e m uerte. Madrid, Edicusa, 1973. 48 p. 
30.- ptas.

LONG, Thomas A.: Capital Punishment - ,,Cruel and Unusual“ ? In: Eth 83 
(1972/73) 214-223.

MAS GODAYOL, José: La pena  d e m uerte. 3.a edición. Barcelona, Bruguera, 
1973. 156 p. 10.- ptas.

8.3 RECHTSPOLITIK -  POLITIQUE JURIDIQUE -  LEGAL POLICY

JAHN, Gerhard: R echtspolitik  fü r d ie soziale Demokratie. Programmund Stand 
der sozialdemokratischen Rechtspolitik. Rede des Bundesministers der Justiz 
Gerhard Jahn vor dem Rechtspolitischen Kongreß der SPD am 7. Mai 1972 in 
Braunschweig. In: RPol 8 (1972) 45-53.

LA JUSTICE CONTESTEE. In: Proj (1972) 516-646.

10.1 RECHTSPHILOSOPHISCHE THEORIEN -  DIFFÉRENTES PHILOSOPHIES DU DROIT -  
THEORIES OF PHILOSOPHY OF LAW

REICH, Norbert: Anton M enger und d ie dem ok ratische R ech tsth eorie. In: 
RPol 8 (1972) 93-101.

10.2 POSITIVISMUS

KLENNER, Hermann: Zur Problematik d es R echtspositivism us. Über ein Buch 
von Themistokles Tsatsos. In: ARSP 58 (1972) 429-432. 

v. II 5.3: Roma.
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10.3.1 NATURRECHT, GESCHICHTE -  DROIT NATUREL, HISTOIRE -  
NATURAL LAW, HISTORY

BLOCH, Ernst: N aturrecht und m en sch lich e Würde. Suhrkamp-Taschenbücher 
49. Frankfurt a.M„ Suhrkamp, 1972. 366 S. 7.-DM. (II 10.4.1) * (vol. III)

DENZER, Horst: M oralphilosophie und N aturrecht b ei Samuel P u fen d o r f  Eine 
geistes- und wissenschaftsgeschichtliche Untersuchung zur Geburt des Natur
rechts aus der praktischen Philosophie. Münchener Studien zur Politik 22. 
München, Beck, 1972. XV,405 S. 52.-DM. [Bibliographia 359-405]. *

MONGILLO, D.: La struttura d e l ,,De iustitia“. Summa Theologiae II-II qq. 
57-122. In: Ang 48 (1971) 355-377.

PEREZ, Esteban: Valor norm ativo d e  los p rin cip io s universa les d e  d er e ch o  
natural según  San A lberto Magno. Elementos para un diálogo con la proble
mática actual. In: Ang 48 (1971) 378-447.

RODRIGUEZ MOLINEPX), Marcelino: D erecho Natural e  Historia en  e l  p en 
sam ien to eu rop eo  con tem porán eo . Madrid, Revista de Derecho Privado,
1973. XX,454 p. 500.- ptas. *

SCHNEIDERS, Werner: N aturrecht und Liebesethik. Zur Geschichte der prak
tischen Philosophie im Hinblick auf Christian Thomasius. Studien und Mate
rialien zur Geschichte der Philosophie 3. Hildesheim • New York, Olms, 1971. 
368 S. 59.80 DM. [Bibliographia 347-363].

SODER, Josef: Francisco Suärez und das Völkerrecht. Grundgedanken zu 
Staat, Recht und internationalen Beziehungen. Frankfurt a.M., Metzner, 
1973. 380 S. 72.- DM. [Bibliographia 363-370]. (II 6.6) *

SUAREZ, Francisco: De legibus (I, 2-20). II: De legis obligatione. Edición 
crítica bilingüe preparada por L. Pereña. Corpus Hispanorum de Pace 12. 
Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Instituto Francisco 
de Vitoria, 1972. XIV,366 p. 600.- ptas.

THOMASIUS, Christian: Historia Juris Naturalis. Faksimile-Neudruck der Aus
gabe Halle/Magdeburgl719. Stuttgart, Frommann, 1972.24,214 S. 56.-DM. *

TOPITSCH, Ernst: Vom Ursprung und Ende d er  Metaphysik. Eine Studie zur 
Weltanschauungskritik. Dtv 4105, Wissenschaftliche Reihe. München, Deut
scher Taschenbuch-Verlag, 1972. 406 S. 7.80 DM. [Bibliographia 400-402].

WILLIAMS BENAVENTE, Jaime: IIprob lem a della legg eg iu r id ica  naturale in 
Pascal. In: ACFS 12, 1 (1972) 107-145.

WOLFF, Christian: Jusnaturae. Reprografischer Nachdruck der Ausgabe Frank
furt und Leipzig 1740. Gesammelte Werke, herausgegeben und bearbeitet von
J. Ecole, J.E. Hofmann, M. Thomann, H.W. Arndt. II. Abteilung: Lateinische 
Schriften 17, herausgegeben und bearbeitet von Marcel Thomann. Hildes
heim • New York, Olms, 1972. LXXXI,840,28 S. [Bibliographia
XLV-LXXXI], *
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10.3.2 NATURRECHT, ALLGEMEINES -  DROIT NATUREL, GÉNÉRALITÉS -
NATURAL LAW, GENERAL WORKS

GRÜNWALD, Gerald: Zur Kritik d er  Lehre vom  überpositiven  R echt. Rede 
zum Antritt des Rektorates der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität 
zu Bonn am 17. Oktober 1970. Bonner akademische Reden 40. Bonn, Han- 
stein, 1971. 34 S. 3.50 DM. *

HUFELAND, Gottlieb: Lehrsätze d e s  N aturrechts und  d er  dam it verbunden en  
Wissenschaften. Neudruck der Ausgabe Jena 1790. Glashütten, Auvermann, 
1973. 6,300,6 S. 70.-DM.

LEINWEBER, Adolph: Gibt e s  ein Naturrecht? Beiträge zur Grundlagenfor
schung der Rechtsphilosophie. Hamburger Rechtsstudien 53. 3., verbesserte 
und erweiterte Auflage. Berlin • New York, de Gruyter, 1972. XX,376 S. 
64.- DM. * (vol. V)

MÜLLER, Alois - PFÜRTNER, Stephan H. - SCHNYDER, Bernhard - Hrsg.: 
Natur und Naturrecht. Ein interfakultäres Gespräch. Professorenseminar der 
Universität Freiburg/Schweiz, 9.-11. Juli 1970. Freiburg/Schweiz, Universi
tätsverlag, 1972. 359 S. 30.- s.Fr. *

PEREZ LUÑO, Antonio-Enrique: El Iusnaturalismo ante los años 10. In: 
A FD 15 (1970) 295-326.

ROSENBAUM, Wolf: Naturrecht und p o s itiv es R echt. Rechtssoziologische 
Untersuchungen zum Einfluß der Naturrechtslehre auf die Rechtspraxis in 
Deutschland seit Beginn des 19. Jahrhunderts. Soziologische Texte 83. Neu
wied, Luchterhand, 1972. 397 S. 48.- DM. [Bibliographia 297-326].

RUBEN, David-Hillel: Positive and Natural Law Revisited. In: MSch 49 
(1971/72) 295-317.

SALA, Giovanni: Lex naturae e  storia. In: RFN 63 (1971) 241-294.
SIGMUND, Paul E.: Natural law in p o litica l thought. Cambridge/Mass., 

Winthrop, 1971. X,214 p. 6.95 $.
WEINBERGER, Ota: Ist ein e rationale Erkenntnis d e s  N aturrechts m öglich?  

Bemerkungen zur Wertlehre Victor Krafts und zur Naturrechtslehre von Al
fred Verdross. In: OeZR 23 (1972) 89-104.

v. I 11.1: Rukavina.

10.3.3 NATURRECHTLICHE RICHTUNGEN -  THÉORIES DU DROIT NATUREL -
THEORIES OF NATURAL LAW

AMBROSETTI, Giovanni: Espíritu y  m étod o  d e l D erecho natural cristiano. 
In: A FD 16 (1971/72) 93-122.

ARMELLINI, Serenella: La con cez io n e d e l diritto di natura in Carlantonio 
Pilati. In: RIFD 49 (1972) 471-527.

BÖCKLE, Franz - ed.: El D erecho Natural. Trad. del alemán por Alejandro 
Esteban Lator Ros. Controversia 8. Barcelona, Herder, 1971. 144 p. 125.- ptas.

BÖCKLE, Franz - BÖCKEN FÖRDE, Ernst-Wolfgang - Hrsg.: Naturrecht 
in d er  Kritik. Mainz, Matthias-Grünewald, 1973. 324 S. 39.- DM. *
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COMPOSTA, Dario: Natura e  ragione. Studio sulle inclinazioni naturali in 
rapporto al diritto naturale. Publicationes Pontificii Athenaei Salesiani, 
Studiaphilosophica 5. Zürich, Pas, 1971. 256 p. 3500 L.

COSTANZO, Joseph F.: Papal Magisterium, Natural Law and Humanae Vitae, 
in-. AJJ 16 (1971) 259-289.

DE CASTRO, Benito: Yusnaturalismo y  realism o en  Luis R ecaséns Siches. A 
propósito de „Introducción al estudio del Derecho“. In: AFD 15 (1970) 
277-293.

FASSÖ, Guido: II diritto naturale. 2.a edizione riveduta e ampliata. Eri, classe 
única 160. Torino, ERI, 1972. 162 p. 900 L.

FERNÁNDEZ-GALIANO, Antonio: D erecho Natural, I. Madrid, Universidad 
Complutense, Facultad de Derecho, Sección de Publicaciones, 1972. 310 p. 
275.- ptas. [Bibliographia]. *

FINANCE, Joseph de: La n o c ión  d e le y  natural. Traducción José Rubén 
Sanabria. In: Revista de Filosofía (México) 3, 10 (1971) 15-42.

HERR, Theodor: Zur Frage nach  d em  N aturrecht im d eu ts ch en  P rotestantis
mus d e r  Gegenwart. Abhandlungen zur Sozialethik 4. Paderborn, Schöningh,
1972. 240 S. 20.- DM. [Bibliographia 223-236]. *

LÓPEZ MEDEL, Jesús: El razonam iento ju ríd ico  y  e l  D erecho natural. In: 
AFD 16 (1971/72) 279-282.

MEURER, Siegfried: Das R ech t im D ienst d er Versöhnung und d es Friedens. 
Studie zur Frage des Rechts nach dem Neuen Testament. Abhandlungen zur 
Theologie des Alten und Neuen Testaments 63. Zürich, Theologischer Ver
lag, 1972. 194 S. 27.50 s.Fr. [Bibliographia 189-194],

NATURAL LAW AND MODERN SOCIETY. Essay Índex reprint series. 
Freeport/N.Y., Books for Libraries Press, 1971. 285 p. * (vol. IV)

PASSERIN D’ENTREVES, A.: D erecho natural. Traducido del inglés por M. 
Hurtado Bautista. Biblioteca de Iniciación Jurídica. Madrid, Aguilar, 1972. 
260 p. 180.- ptas.

PEREZ-LUÑO, Antonio-Enrique: Jusnaturalism o y  positiv ism o ju r íd ico  en  la 
Italia moderna. Prólogo de Guido Fassó. Studia Albornotiana 14. Bolonia, 
Real Colegio de España, 1971. IV,9-187 p. [Bibliographia 169-182].

PIZZORNI, Reginaldo M.:Attualita d e l d iritto naturale. Cathedra SanctiThomae 
Pontificiae Universitatis Lateranensis, Publicationes 14. Roma, Librería 
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v. Ill 13.7: Papier.
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Frankfurt a.M., Athenäum, 1971. IX,273S. 38.-DM. [Bibliographia238-262]. 
(I 11.4, IV 9.9) *

VALLAURI, Carlo: Le radici d e l corpora tiv ism o. L’Uomo e la societä 12. Ro
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v. II 2.4.1: Leisner.

13.2 NATUR DES STAATES -  NATURE DE L’ÉTAT -  
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194 S. 12.80 DM.
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45.- Fr.f. [Bibliographia 297-314],

SCHLAICH, Klaus: Neutralität als verfa ssun gsrech tlich es Prinzip vornehmlich 
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v. I 10.1: Boyson;III 13.7: Wachenhausen; III 16.1: Rinken; IV 7.1: Weyer.
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ORIGIN OF THE STATE

HERRMANN, Joachim - SELLNOW, Irmgard - Hrsg.: Beiträge zur E ntstehung 
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1972. 327 S. 32.- DM. [Bibliographia 299-321], 
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HELDMANN, Werner: Die P lanungsstrategie d e s D eu tsch en  B ildungsrates. In: 
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HÖHNEN, Wilfried: Das G utachten d er S teuerreform kom m ission . Ein Beitrag 
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MANN, Fritz Karl: Der in terpersona le und d er  struk turelle A usgleich d er  S teuer

last. In: ZWS 92 (1972) 393-403.
MOLITOR, Bruno: Die B ewährungsprobe d er  S teuerreform . In: GMK 22 

(1971) 269-273.
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v. IV 10.6: Schmölders.
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UNDERDEVELOPED COUNTRIES
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e con óm ico . Una exploración en análisis político comparativo. Revisión y 
presentación por José Cazorla Perez. Traducción por Stanley Burda. 
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KEBSCHULL, Dietrich:Entwicklungspolitik. Eine Einführung. Unter Mitarbeit 
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v. I 10.3: Potter; IV 5: Pusic.

15.1 SOZIALE GRUPPEN IM ALLGEMEINEN -  GROUPES SOCIAUX, GÉNÉRALITÉS -  
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strukturen. Fischer-Taschenbücher 6502, Texte zur politischen Theorie und 
Praxis. Frankfurta.M.,Fischer, 1971. 283S.4.80DM.[Bibliographia269-276], 
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2800 L.

13 Utz, Bibliographie VIII
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— Etudes sur les classes sociales. L’idée de classe sociale de Marx à nos jours. 
Bibliothèque Médiations 51. Paris, Gonthier, 1972. 248 p.

KERCKHOFF, Alan C.: Socialization and socia l class. Prentice-Hall sociology 
series. Englewood Cliffs/N.J., Prentice-Hall, 1972. VI,170 p. 5.95 S. 
[Bibliographia 153-163].

LANGE, Hellmuth: W issenschaftlich-technische Intelligenz, n eu e B ourgeo isie 
od er n eu e Arbeiterklasse? Eine sozialwissenschaftliche Untersuchung zum 
Verhältnis von sozialer Differenzierung und politischem Bewußtsein. Kleine 
Bibliothek 27. Köln, Pahl-Rugenstein, 1972. 237 S. 12.80 DM. [Biblio
graphia 227-237].

LAROQUE, Pierre: Les Classes sociales. Que sais-je? 341. 5e édition mise à jour. 
Paris, Presses universitaires de France, 1972. 128 p. 3.95 Fr.f.

LENNES, Neis Johann: Whither d em o cra cy ?  Does equalizing opportunity 
create hereditary social classes? A speculative study. Millwood/N.Y., Kraus, 
1972. XI,370 p. [Bibliographia 361-364].

OSSOWSKI, Stanislaw: La Structure d e classes dans la c o n s c ie n c e  sociale. 
Traduit du polonais par Anna Posner. Coll. Sociologie et connaissance.Paris, 
Anthropos, 1971. 323 p. 27.- Fr.f.

— Die Klassenstruktur im sozialen Bewußtsein. Ins Deutsche übertragen von 
Sophie Schick-Rowinska. Soziologische Texte 11. 2. Auflage. Neuwied • Ber
lin, Luchterhand, 1972. 300 S. 19.-DM. [Bibliographia 241-285].

— Estructura d e cla ses y  co n cien c ia  social. Traducido del polaco por M. Busta
mante Ortiz. Historia, Ciencia, Sociedad 48. 2.a edición. Barcelona, Península, 
1972. 256 p.

PARKIN, Frank: Class inequality and p o litica l order. Social stratification in 
capitalist and communist societies. New York, Praeger, 1971. 205 p. 7.- $.

POULANTZAS, Nicos: Zum marxistischen K lassenbegriff. Aus dem Französi
schen übersetzt von Hartmut Kretzmar. Internationale marxistische Diskus
sion 38. Berlin, Merve, 1973. 52 S. 3.- DM. (I 11.7.2)

TOURAINE, Alain: Die postindu str ie lle G esellschaft. Aus dem Französischen 
von Eva Moldenhauer. Slg. Theorie. Frankfurt a.M., Suhrkamp, 1972. 241 S. 
16.- DM.

— La so ciedad  post-industrial. Trad, del francés de Juan-Ramón Capella y Fran
cisco J. Fernández Buey. Ariel Quincenal 23. 2.a edición. Barcelona, Ariel, 
1971.237 p.

TUMIN, Melvin Marvin: La stra tifica tion  sociale. Sociologie nouvelle 2. 
Gembloux/Belgique, Duculot • Paris, Desclée De Brouwer, 1971. 195 p. 
9.90 Fr.f.

v. I 10.2: Sorge; V 2.2: Poulantzas.
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15.9 INTERESSENVERBÀNDE UND STAAT -  LES ASSOCIATIONS D’INTÉRÊTS 
ET L’ÉTAT -  SYNDICATES AND THE STATE

EHRLICH, Stanislaw: Le pou vo ir e t  les g r ou p e s  d e  pression . Étude de la struc
ture politique du capitalisme. Traduit du polonais. Ecole pratique des hautes 
études, Sorbonne, Sixième section: Sciences économiques et sociales, So
ciété, mouvements sociaux et idéologies, Première Série: Études IX. Édition 
revue et augmentée. La Haye • Paris, Mouton, 1971. VI,283 p. 32.- Fr.f. 
(VI 10.2.1, V 5.5.7.7) * 

v. V 5.5.7.6: Wegner.

16.1 SOZIALE HILFSTÄTIGKEIT, ALLGEMEINES -  ASSISTANCE SOCIALE, 
GÉNÉRALITÉS -  SOCIAL ASSISTANCE, GENERAL WORKS

BIESTEK, Felix : Wesen und  Grundsätze d er h e lfen d en  Beziehung in d e r  sozialen 
Einzelhilfe. Aus dem Amerikanischen übersetzt von Martha Krause-Lang. 
4. Auflage. Freiburg i.Br., Lambertus, 1972. 142 S. 11.80 DM. * (vol. VI) 

DOUBLET, Jacques: S écurité socia le. Thémis, Section Droit 9. 5e édition 
mise à jour. Paris, Presses universitaires de France, 1972. 816 p. 74.- Fr.f. 

HERAUD, Brian J.: Soziologie und Sozialarbeit. Perspektiven, Probleme. Aus 
dem Englischen übersetzt von Margarete Harvey. Freiburg i.Br., Lambertus, 
1973. 312 S. 28.50 DM. [Bibliographia 300-304],

HOLLSTEIN, Walter - MEINHOLD, Marianne - Hrsg.: Sozialarbeit un ter ka
p ita listisch en  Produktionsbedingungen. Fischer-Taschenbücher 6512, Texte 
zur politischen Theorie und Praxis. Frankfurt a.M., Fischer, 1973. 269 S.
4.80 DM. [Bibliographia 263-268].

OTTO, Hans-Uwe - SCHNEIDER, Siegfried - Hrsg.: G esellscha ftlich e Perspek
tiven d er Sozialarbeit. 2 Bde. Slg. Kritische Texte zur Sozialarbeit und Sozial
pädagogik. Neuwied, Luchterhand, 1973. 275/269 S. 14.80/19.80 DM. 

OTTO, Hans-Uwe - UTERMANN, Kurt - Hrsg.: Sozialarbeit als Beruf. Auf 
dem Weg zur Professionalisierung? 2. Auflage. München, Juventa, 1973. 
168 S. 9.80 DM.

PERLMAN, Helen Harris: Soziale E inzelhilfe als p rob lem lö sen d er Prozeß. Aus 
dem Amerikanischen übersetzt von Anne Kohn-Feuermann und Helmut Baus 
unter Mitarbeit von Hannedore Schultze. 3. Auflage. Freiburg i.Br., Lamber
tus, 1973. 287 S. 25.-DM. [Bibliographia 273-281]. * (vol. VI)

RINKEN, Alfred: Das Ö ffen tlich e als v erfa ssun gsth eoretisch es P roblem , darge
stellt am Rechtsstatus der Wohlfahrtsverbände. Schriften zum Öffentlichen 
Recht 152. Berlin, Duncker & Humblot, 1971. 396 S. 66.60 DM. (III 13.2) 

RÖSSNER, Lutz: T heoried er Sozialarbeit. Ein Entwurf. Uni-Taschenbücher 226.
München ■ Basel, Reinhardt, 1973. 326 S. 15.80DM.[Bibliographia 297-312], 

SCHOELLER, Ina : Das Alter in d er industriellen G esellschaft. Zur Problematik 
der Alterssoziologie. Soziologische Studien 2. Köln, Bachem, 1971. 154 S.
16.80 DM. [Bibliographia 145-151], (I 4.2.2)
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SCHULZ, Ursula: Die ab g esch ob en e Generation. Vorschläge zur Überwindung 
der Isolation alter Menschen. Wuppertal, Jugenddienst, 1972.175 S. 13.80 DM. 

DIE SOZIALE SICHERUNG IM INDUSTRIEZEITALTER. Eine Denkschrift 
der Kammer für soziale Ordnung der Evangelischen Kirche in Deutschland. 
Herausgegeben vom Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland. Gütersloh, 
Mohn, 1973. 59 S. 3.40 DM.

16.3.1 SOZIALE SICHERHEIT, ALLGEMEINES -  SÉCURITÉ SOCIALE, GÉNÉRALITÉS -  
SOCIAL SECURITY, GENERAL WORKS

BRAUN, Hans: Soziale Sicherung. System und Funktion. Slg. Wissenschaft und 
Soziale Praxis. 2. Auflage. Stuttgart • Berlin • Köln • Mainz, Kohlhammer, 
1973. 103 S. 12.80 DM. [Bibliographia 98-100].

CATRICE-LOREY, Antoinette: Planification e t  fin a lité d e s  organ ism es de 
sé cu r ité  socia le. (Contribution à une problématique du rôle des administra
teurs de sécurité sociale dans la mise en œuvre des politiques de sécurité). 
In: DS (1972) 126-131.

COHEN, Wilbur J. - FRIEDMAN, Milton: Social se cu r ity : universal o r  s é le c 
tive?  Coll. Rational debate seminars. Washington, American Entreprise In
stitute for Public Policy Research, 1972. 114 p. 5.75 $.

FREIHEIT UND BINDUNG IM RECHT DER SOZIALEN SICHERHEIT. Ver
handlungen des Deutschen Sozialgerichtsverbandes, 4. Bundestagung, Mün- 
ster/Westf., 14. und 15. Oktober 1971. Schriften des Deutschen Sozialge
richtsverbandes 9. Bonn, Asgard, 1972. 143 S. 21.- DM.

HATZFELD, Henri: Du paupérism e à la sé cu r ité  socia le. Essai sur les origines 
de la sécurité sociale en France, 1850-1940. Paris, Colin, 1971. 349 p. 
45.- Fr.f. [Bibliographia 328-338].

KAUFMANN, Franz-Xaver: S icherheit als soz io lo g is ch es und soz ia lpolitisch es 
Problem . Untersuchungen zu einer Wertidee hochdifferenzierter Gesellschaf
ten. 2., umgearbeitete Auflage. Stuttgart, Enke, 1973. XII,407 S. 15.80 DM. 
* (vol. VII)

MAURER, Alfred: R ech tsfortb ildun g du rch  d ie soz ia lgerich tlich e R ech tsp re
chun g in d er Schweiz. In: SZSv 16 (1972) 179-205. (II 4.5)

PIVEN, Frances Fox - CLOWARD, Richard A.: R egulating th e p oo r. The 
functionsof public welfare. New York, Pantheon, 1971. XVII,389 p. 10.- $.

SCHREIBER, Wilfrid: Wider den  tota len  Versorgungsstaat. Vorschläge zur 
Weiterentwicklung der sozialen Sicherung. In: PM 17, 142 (1972) 9-19.

STEIN, Bruno: On Relief. The Economics of Poverty and Public Welfare. New 
York • London, Basic Books, 1971. XII,211 p. 6.95 $, 3.25 £.

TOMES, Igor: Les grand es ten dan ces d e  l ’évo lu tion  e t  les p rob lèm es co n tem 
porains d e  la sé cu r ité so cia le enT ch écoslovaqu ie. In: SZSv 15 (1971) 143-158.

WANNAG AT, Georg: R ech tffo rtb ildun g durch  d ie soz ia lgerich tlich e R ech tsp re
chung. In: SZSv 16 (1972) 153-178. (II 4.5)
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ZACHER, Hans F.: Das Vorhaben e in er K odifikation d e s  Sozialrechts in der 
Bundesrepublik D eutschland. In: SZSv 15 (1971) 209-226.

16.3.3.1 SOZIALPOLITIK, ALLGEMEINES -  POLITIQUE SOCIALE, GÉNÉRALITÉS -  
SOCIAL POLICY, GENERAL WORKS

ASPECTS SOCIAUX DU VIe PLAN. Préparé sous la direction de Jean- 
Jacques Dupeyroux. In: DS 4-5 (1972) 1-243, 268.

AUERBACH, Walter: Beiträge zur Sozialpolitik. Neuwied • Berlin, Luchterhand, 
1971. 302 S. 35.- DM.

ESTERLY, Stanley - ESTERLY, Glenn: F reedom  fr om  d ep en d en ce . Welfare 
reform as a solution to poverty. Washington, Public Affairs Press, 1971. 
V,178 p. 6.- $.

GÜNTER, Hans: Politique so cia le e t  s o c i é t é  post-industrielle. In: Institut inter
national d’études sociales (Genève), Bulletin 10 (1973) 120-159.

HOROWITZ, Irving Louis - ed.: The use and abuse o f  so cia l sc ien ce . Transaction 
studies in social policy 2. New Brunswick/N.J., Transaction, 1971. 350 p.
8.95 $.

HUNTFORD, Roland: Wohlfahrtsdiktatur. Das schwedische Modell. Über
setzung von Wolfgang Scharrer. Frankfurt a.M. • Berlin • Wien, Ullstein, 
1973. 287 S. 185.- S.

MENNINGEN, Walter - Hrsg.: U ngleichheit im Wohlfahrtsstaat. Der Alva-Myr- 
dal-Report der schwedischen Sozialdemokraten. Herausgegeben und einge
leitet von Walter Menningen. Aus dem Schwedischen übersetzt von Rudolf 
A. Pass. Rororo Taschenbuch 1457, Rororo aktuell. Reinbek b. Hamburg, 
Rowohlt, 1971. 132 S. 3.80 DM. *

MOLITOR, Bruno: Was ist Sozialpolitik? In: HJWG 17 (1972) 184-198.
PINKER, Robert: S ocia lT heo ry and Social Policy. Heinemann Studies in Socio

logy. London, Heinemann, 1971. XIV,226 p. 2.- £.
SANMANN, Horst - Hrsg.: Aspekte d er  F ried en sforschung und E ntscheidungs

p rob lem e in d er Sozialpolitik. Von Bruno S. Frey, Bernhard Külp, Elisabeth 
Liefmann-Keil, Jürgen Zerche. Schriften des Vereins für Socialpolitik, N.F. 
64. Berlin, Duncker & Humblot, 1971. 109 S. 22.60 DM.

— Hrsg.: L eitbilder und Z ielsystem e d er  Sozialpolitik. Von Anton Burghardt, 
Werner Wilhelm Engelhardt, Gerhard Kleinhenz, Heinz Lampert, Horst 
Sanmann, Helmut Winterstein. Schriften des Vereins für Socialpolitik, 
N.F. 72. Berlin, Duncker & Humblot, 1973. 232 S. 39.80 DM.

SELLIN, Volker: Die Anfänge staa tlicher Sozialreform  im liberalen Italien. In
dustrielle Welt 13. Stuttgart, Klett, 1971. 206 S. 36.- DM.

VERS UNE PLANIFICATION DE LA POLITIQUE SOCIALE. In: Institut in
ternational d’études sociales (Genève), Bulletin 8 (1971) 3-153.

VETTER, Heinz O.: Die Sozialpolitik als H erausforderung an d ie  Industriena
tionen. In: GMK 23 (1972) 201-211.
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VILA, Josep Maria: Politica social. Barcelona, Portic, 1973. 256 p. 175.- ptas. 
ZACHER, Hans F.: Bestimm ungsgründe d er Sozialpolitik. Zur sozialpolitischen 

Diskussion in der Bundesrepublik. In: NO 26 (1972) 81-98. 
v. IV 7.1: Langzeitprogramm.

16.3.3.2 WESEN DER SOZIALPOLITIK -  NATURE DE LA POLITIQUE SOCIALE -  
NATURE OF SOCIAL POLICY

ACHINGER, Hans: Sozialpolitik als G esellschaftspolitik . Von der Arbeiterfrage 
zum Wohlfahrtsstaat. Schriften des Deutschen Vereins für Öffentliche und 
Private Fürsorge 249. 2., erweiterte Auflage. Köln • Berlin, Grote, 1971. 
VII,152 S. 16.50 DM. (III 13.4)

SCHREIBER, Wilfrid: Sozialpolitische Perspektiven. Herausgegeben von Heinz 
Allekotte. Köln, Bachem, 1972. 247 S. 19.80 DM. (IV 12.1, IV 9.4.6)

16.3.3.3 ARBEITSRECHT -  LÉGISLATION DU TRAVAIL -  
LABOR LEGISLATION

MIGSCH, Erwin: Die absolu t g eschü tz te R ech tsstellun g d e s  A rbeitnehmers.
Rechtsfragen 5. Salzburg, Fink, 1972. 248 S. 48.- DM.

RÜTHERS, Bernd - TOMANDL, Theodor: Aktuelle Fragen d es A rbeitsrechts. 
Rechts- und staatswissenschaftliche Veröffentlichungen der Görres-Gesell- 
schaft, N.F. 9. Paderborn, Schöningh, 1972. 46 S. 4.80 DM.

16.3.3.4 SOZIALE VERSICHERUNG -  SÉCURITÉ SOCIALE -  
NATIONAL INSURANCE

BLUM, Rudolf: Q uerschnitt durch  d ie eu ropä isch en  V orsorgesystem e. In: 
SZSv 15 (1971) 169-186.

BROWN, J. Douglas: An American P h ilosophy o f  Social S ecurity . Evolution 
and Issues.Princeton/N.J.,Princeton University Press, 1972. X,244 p. 8.50 $. 
[Bibliographia 234-240].

FRISCHKNECHT, Mark: K om m t ein e ob liga torisch e zw eite Säule? Das We
sentlichste aus dem Bericht der Eidgenössischen Expertenkommission für die 
Förderung der beruflichen Alters-, Invaliden- und Hinterlassenenvorsorge. 
In: SZSv 15 (1971) 115-126.

KÜLP, Bernhard - SCHREIBER, Wilfrid - Hrsg.: Soziale Sicherheit. Neue 
wissenschaftliche Bibliothek 40, Wirtschaftswissenschaft. Köln • Berlin, Kie
penheuer & Witsch, 1971. 463 S. 2Ó.-/38.- DM.

SCHÄFER, Dieter: Über d ie A nwendbarkeit d es K onzep ts d es konjunkturneu
tralen Haushalts a u f d ie Soziale S icherung. In: ZWS 92 (1972) 185-203.
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SCHREIBER, Wilfrid: Zum System  Sozialer Sicherung. Herausgeber Heinz 
Allekotte. Köln, Bachem, 1971. 246 S. 19.80 DM. *

16.3.3.5 FAMILIENPOLITIK -  POLITIQUE FAMILIALE -  
FAMILY POLICY

BECHER, Paul: S teu errefo rm  und Fam ilienlastenausgleich. In: NO 26 (1972) 
40-48.

DIEHL, Peter: U mverteilungsw irkungen im Fam ilienlastenausgleich. Ein Ver
gleich des bestehenden Systems mit 2 Vorschlägen zu seiner Reform. Mei
senheim am Glan, Hain, 1971. 289 S. 38.- DM.

V ASELLA, Giovanni: Ein B undesgesetz  über d ie Familienzulagen? In: SZSv 15
(1971) 127-130.

WINGEN, Max: ,,Familienpolitik im G espräch“. In: NO 26 (1972) 206-211.
— K inderfreib eträge in d er  E inkomm ensteuer als M ittel d es Familienlastenaus

g le ich e s?  In: NO 26 (1972) 49-51.

16.3.3.9 SOZIALPOLITIK, EINZELFRAGEN -  
POLITIQUE SOCIALE, QUESTIONS PARTICULIÈRES -  

SOCIAL POLICY, SPECIAL PROBLEMS

GRIESWELLE, Gerhard: Sozialarbeit, Pädagogik und Ju gend stra frech t. Eine 
vergleichende Analyse. Möglichkeiten und Grenzen der Sozialen Einzelhilfe, 
um im Rahmen der deutschen Jugendgerichtshilfe dem jugendlichen De
linquenten zu helfen. Stuttgart, Enke, 1972. VIII, 169S. [Bibliographia 153- 
164],

17.1 GESELLSCHAFTSFORMENDE FAKTOREN, ALLGEMEINES -  FACTEURS 
CULTURELS, GÉNÉRALITÉS -  CULTURAL FACTORS, GENERAL WORKS

ANDREAE, C.A.: Prob lem e zunehm ender Freizeit. In: Wd 52 (1972) 475-479. 
ANSON OLIART, Rafael: R elaciones públicas. Concepto y contenido I. In: 

Documentación administrativa (Madrid) 145 (1972) 11-27; 148 (1972)11-58. 
BARAGLI, Enrico: L’istruzione pastora le ,,Communio e t  p ro g r ess io “. In: 

CC 122, 2911 (1971) 39-48; 122, 2913 (1971) 235-253. (I 11.2.2)
— Un ,,p r o fe ta “ n e lr is ch io  d e i„m ed ia“. Il padre Emile Gabel (1908-1968). In: 

CC 122, 2915 (1971) 460-467. (I 11.2.2)
— Cultura e  p o lítica  cu lturale. In: CC 123, 2917 (1972) 30-39.
BARRON, Jerome A.: F reedom  o f  th e Press f o r  Whom? The Right of Access 

to Mass Media. Bloomington/Ind., Indiana University Press, 1973. XV,368 p.
8.95 S.

DEUSSEN, Giselbert: Ethik d er  M assenkommunikation bei Papst Paul VI. Ab-
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handlungen zur Sozialethik 5. München • Paderborn • Wien, Schöningh, 1973. 
355 S. 46.- DM. [Bibliographia 338-347]. *

ERMECKE, G.: Die g e se lls ch a ft lich e  und p o litisch e B edeu tung von  Wissen
scha ft fü r F orschung und Lehre in Welt und K irch e .ln : NO 25 (1971) 
376-383.

ESSAIS SUR LES MASS MEDIA ET LA CULTURE. Introduction par Pierre 
Schaeffer. Paris, L’Unesco, 1971. 120 p. 10.- Fr.f.

FEND, Helmut: Sozialisierung und Erziehung. Eine Einführung in die Soziali
sierungsforschung. Studien zur Erziehungswissenschaft 5. 5. Auflage. Wien • 
Berlin ■ Basel, Beltz, 1972. 263 S. 16.- DM. [Bibliographia 239-250]. * (vol. 
VII)

FOURASTIE, Juan: Vacaciones: ¿para qué?  Traducido del francés por José 
Carrillo. La Ciencia en Evolución 3. Bilbao, Desclée de Brouwer, 1972. 169 p.

GRUBE, Frank - RICHTER,Gerhard - Hrsg.: L eistungssport in d er  E rfolgsge
sellscha ft. Mit einem Vorwort von Horst Seifart. Slg. Standpunkt. Hamburg, 
Hoffmann & Campe, 1973. 232 S. 12.- DM.

GÜRSTER, Eugen: Ist d er B ildungsgedanke to t?  In: NH 64 (1972) 290-300.
LANFANT, Marie-Françoise: Les T héories du loisir. Sociologie du loisir et 

idéologies. Le Sociologue 27. Paris, Presses universitaires de France, 1972. 
256 p. 20.- Fr.f.

LINDEMANN, Helmut: Z wischen Muß und Muße - d er  g eb ild e te  Mensch. 
In: NH 64 (1972) 322-329.

LÜDTKE, Hartmut: Freizeit in d er Industriegesellscha ft. Emanzipation oder 
Anpassung? Herausgegeben von Helmut Bilstein. Analysen 12. Opladen, Les- 
ke, 1972. 95 S. 7.80 DM. [Bibliographia 92-95].

MALETZKE, Gerhard - Hrsg.: Einführung in d ie M assenkommunikationsfor
schung. Berlin, Spiess, 1972. 187 S. 14.80 DM.

MITTELSTAEDT, Peter - Hrsg.: W issenschaft und G esellschaft. Fünf Vorträge 
und ein Nachwort. Demokratische Existenz heute 18. Köln • Berlin • Bonn • 
München, Heymann, 1972. 79 S. 12.- DM.

NELL-BREUNING, Oswald v.: Freiheit und In form ation . In: NO 26 (1972) 
135-147.

OELINGER, Josef: Das P roblem  d er T rägerschaft im W eiterbildungssystem . 
Auseinandersetzung mit umstrittenen Begriffen. In: NO 26 (1972) 147-157.

PILLARDY, Erika: Arbeit und Alter. Eine soziologische Untersuchung über 
die Bedeutung der Arbeit nach der Pensionierung. Göttinger Abhandlungen 
zur Soziologie und ihrer Grenzgebiete 21. Stuttgart, Enke, 1973. VIII,198 S. 
39.- DM.

PIRKER, Theo: Freizeit als Produkt. In: NH 64 (1972) 301-312.
PROSS, Harry: Die F reizeitrolle d er M assenmedien. In:NH 64 (1972) 313-321.
RIVERS, William L. - PETERSON, Theodore - JENSEN, Jay W.: The mass 

media and m odern  so c ie ty . 2nd édition. San Francisco, Rinehart, 1971. 
X,342 p.

ROSS, David P.: A New View o f  Leisure. Some Suggested Applications. In:
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Reil 27 (1972) 746-756.
STOLTE, Dieter: Der Medienmarkt h eu te und m orgen . Konkurrenz oder In

terdependenz? In: NO 26 (1972) 426-437. 
v. IV 4.3: Küng.

17.2 ÖFFENTLICHE MEINUNG -  OPINION PUBLIQUE -  
PUBLIC OPINION

BALLE, Francis - PADIOLEAU, Jean G. - éd.: S ocio lo g ie d e  l ’in formation. 
Textes fondamentaux choisis et présentés par Francis Balle et Jean G. Pa- 
dioleau. Préface de Jean Cazeneuve. Coll. Sciences humaines et sociales. 
Paris, Larousse, 1972. 371 p. 36.- Fr.f. [Bibliographia 349-371].

BARAGLI,Enrico: Variazionisulla (co s id d etta )op in ion e pubblica. In: CC 124, 
2942 (1973) 144-150.

DRÖGE, Franz Wilhelm: Wissen ohn e B ewußtsein. Materialien zur Medienana
lyse der Bundesrepublik Deutschland. Unter Mitarbeit von Ilse Modelmog. 
Frankfurt a.M., Athenäum, 1973. 212 S. 22.-DM. [Bibliographia 201-212].

LERCHE, Peter: V erfassungsrechtliche Fragen zur Pressekonzentration. Rechts
gutachten auf Anregung des Bundesverbandes Deutscher Zeitungsverleger 
e.V. Berliner Abhandlungen zum Presserecht 14. Berlin, Duncker & Humblot,
1971. 118 S. 22.60 DM.

MARTINEZ ALBERTOS, José Luis: La in fo rm ación  en  una so cied ad  industrial. 
Función social de las ,,mass-media“en un universo democrático. Col. Semilla 
y Surco. Madrid, Tecnos, 1972. 190 p.

MÜLLER-DOOHM, Stefan: M edienindustrie und Demokratie. Verfassungspo
litische Interpretation, sozioökonomische Analyse. Mit einem Vorwort von 
Franz Dröge. Slg. Sozialwissenschaftliche Paperbacks. Frankfurt a.M., 
Athenäum, 1972. 278 S. 19.80 DM.

PROSS, Harry : M edien forschun g : Film, Funk, Presse, F ernsehen. Slg. Das Wis
sen der Gegenwart, Geisteswissenschaften. Darmstadt, Habel, 1972. 303 S. 
19.80 DM. [Bibliographia 281-289].

17.3 PUBLIZISTIK -  PRESSE -  PRESS

ALBERT, Pierre: La Presse. Que sais-je? 414. 3e édition mise à jour. Paris, 
Presses universitaires de France, 1973. 128 p. 4.50 Fr.f.

BINKOWSKI, Johannes: M edienpolitik. Zur Problematik einer aktuellen Dis
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tela lters und d er  Neuzeit. Probleme und Methoden. Beck’sche Elementar
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v. I 11.7.2: Becker; V 1: Bodei.
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v. I 11.2.3: Gallis.
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The Economic Order • 1.8.2 - 4.3 213

ROOS, Lothar: Ordnung und G estaltung d er  Wirtschaft. Grundlagen und Grund
sätze der Wirtschaftsethik nach dem II. Vatikanischen Konzil. Veröffentli
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v. I 10.6: Ruiz Andrés; I 11.2.2: Pavan.
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phia].
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v. I 10.1: Richta-Report.

6. WIRTSCHAFTSSYSTEME -  SYSTÈMES ÉCONOMIQUES -  
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CASSEL, D. - GUTMANN, G. - THIEME, H.J. - Hrsg.: 25 Jahre Marktwirt
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and a strategy for development. Ithaca, Cornell University Press, 1971. 
VIII,181 p. 6.50 $.

VILMAR, Fritz: B etriebsdem ok ratische S trategien in Europa. In: GMK 22 
(1971) 15-25.

WEIS, Josef: Das B etriebsverfa ssungsgesetz . In: NO 26 (1972) 99-112.
ZUR BETRIEBLICHEN MITBESTIMMUNG. Die Entwicklung des Mitbestim

mungsgedankens in Österreich in Dokumenten. Herausgegeben vom Institut 
für Angewandte Sozial- und Wirtschaftsforschung. Materialien zur Sozial- 
und Wirtschaftspolitik 3. Wien, Jupiter, 1972. 254 S. 145.- S.

v. I 11.7.2: Mitbestimmung...; IV 9.4.3: Mailet.

9.4.6 ERGEBNISBETEILIGUNG, MITEIGENTUM -  
PARTICIPATION AUX BÉNÉFICES, COPROPRIÉTÉ -  

PARTICIPATION IN BENEFITS, CO-OWNERSHIP

BARTH, Kuno: V erm ögensbeteiligungsabgabe, E nteignung d er  U nternehmen  
a u f Raten? Gesellschaftsverändernde Vermögensbeteiligungsabgabe der Un
ternehmen oder Produktivität der Wirtschaft mit sicheren Arbeitsplätzen? 
Kritische Bemerkungen zu den Plänen eines Gesetzes zur überbetrieblichen 
Beteiligung der Arbeitnehmer am Vermögenszuwachs der gewerblichen Wirt-
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schaft (Vermögensbeteiligungsgesetz). Schriftenreihe Der Betrieb.Düsseldorf, 
Verlag Handelsblatt, 1971. 194 S. 14.80 DM.

SCHEUNER, Ulrich: Die üb erb etr ieb lich e E rtragsbeteiligung d er  A rbeitnehm er 
und d ie Verfassungsordnung. Rechtsgutachten, als Forschungsauftrag des 
Bundesministers für Arbeit und Sozialordnung erstattet von Ulrich Scheuner. 
Schriftenreihe des Bundesministers für Arbeit und Sozialordnung 20. Stutt
gart • Köln • Berlin ■ Mainz, Kohlhammer, 1972. 79 S. 16.- DM. 

TIEPELMANN, Klaus: Vermögenspolitik und U nternehmenskonzentration. 
Ein Beitrag zur Entdeckung wirtschaftspolitischer Antinomien. Tübingen, 
Mohr, 1972. 351 S. 24.50/31.- DM. (IV 9.2) 

v. III 16.3.3.2: Schreiber.

9.5 KONSUMENT -  CONSOMMATEURS -  CONSUMERS

FRIEDMAN, Milton: Una teoría  d e  la fu n c ió n  d e  consum o. Alianza universi
dad 36. Madrid, Alianza Editorial, 1973. 304 p. 200.- ptas.

GIDE, Charles: C onsum ers’ co -op era tiv e so cieties . Translated from the French 
by the staff of the Co-operative Reference Library, Dublin. New York, Has
kell House, 1971. VIII,251 p.

HILLMANN, Karl-Heinz: Soziale B estim m ungsgründe d es  K onsum entenverha l
tens. Mit einem Geleitwort von G. Hartfiel. Stuttgart, Enke, 1971. VIII, 148 S.
23. - DM. [Bibliographia 138-148], *

HUNZIKER, Peter: Erziehung zum Überfluß. Soziologie des Konsums. Reihe 
Kohlhammer. Stuttgart • Berlin • Köln • Mainz, Kohlhammer, 1972. 127 S. 
17.90 DM.

MATHER, Loys L. - ed.: E conom ics o f  con sum er p ro te ct ion . Danville/Ill., 
Interstate Printers & Publishers, 1971. VIII, 148 p.

MENGE, Wolfgang: Der verkaufte Käufer. Die Manipulation der Konsumgesell
schaft. 4. Auflage. Wien • München • Zürich, Molden, 1972. 368 S. 180.- S,
24. -DM, 30.90 s.Fr. - Fischer-Taschenbücher 1372. Frankfurt a.M., Fischer, 
1973. 312 S. 5.80 DM.

PETERSON, Mary Bennett: The regu la ted  consum er. Los Angeles, Nash, 1971. 
271 p. 7.95 $.

SCHERHORN, Gerhard: G esucht, d er mündige Verbraucher. Grundlagen eines 
verbrauchspolitischen Bildungs-und Informationssystems. Veröffentlichung 
der Hochschule für Wirtschaft und Politik, Hamburg, in Zusammenarbeit mit 
der Arbeitsgemeinschaft für Verbraucher (AGV), Bonn. Düsseldorf, Droste, 
1973. 119 S. 22.-DM.

SCHMIDHAUSER, John R.: The Involuntary-C ontributions Issue. A Brief for 
Consumers. In: Eth 81 (1970/71) 303-313. 

v. IV 6: Ruwwe.



The Economic Order • 9.4.6 - 10.3 241

9.9 WIRTSCHAFTSVERBÄNDE UND STAAT -  
LES ASSOCIATIONS ÉCONOMIQUES ET L’ÉTAT -  

INDUSTRIAL ASSOCIATIONS AND THE STATE

STREITHOFEN, Heinrich Basilius - Hrsg.: Die R olle d er  Sozialpartner in Staat 
und G esellschaft. Buß- und Bettagsgespräch 1972. Slg. Walberberger Ge
spräche. Stuttgart, Seewald, 1973. 98 S. 9.80 DM. * 

v. III 12.4: Mayer-Tasch.

10.2.1 WIRTSCHAFTSVERBÄNDE, ALLGEMEINES -  
ASSOCIATIONS ECONOMIQUES, GÉNÉRALITÉS -  

PROFESSIONAL GROUPS, GENERAL WORKS

NIGGEMANN, Jürgen: Verbändelehre b e i Goetz Briefs. Ein Beitrag zu einer 
allgemeinen Theorie der Verbände. Volkswirtschaftliche Schriften 166. Ber
lin, Duncker & Humblot, 1971. 147 S. [Bibliographia 125-147]. 

v. III 15.9: Ehrlich.

10.2.3 LEISTUNGSGEMEINSCHAFTLICHE ORDNUNG -  
ORDRE PROFESSIONNEL -  THE VOCATIONAL ORDER

ALF AGEME, Braulio: Europa: Cambios d e  estructuras. Biblioteca de ciencias 
sociales, Sección primera: Economía. Madrid, Aguilar, 1972. 184 p. [Biblio
graphia 155-170], *

10.3 WIRTSCHAFTSPOLITIK -  POLITIQUE ÉCONOMIQUE -  ECONOMIC POLICY

ADAM,Hetma.nn: Die K onzertierte Aktion in d er  Bundesrepublik. WSI-Studien 
zur Wirtschafts-und Sozialforschung 21. Köln, Bund, 1972. 107 S. 9.80 DM. 
[Bibliographia 95-100],

ALDRUP, Dieter: Das R ationalitätsproblem  in d e r  P olitischen  Ökonomie. 
Methodenkritische Lösungsansätze. Die Einheit der Gesellschaftswissen
schaften 11. Tübingen, Mohr, 1971. 189 S. 23.50/29.50 DM. [Bibliographia 
180-184], *

AMATO, Angelo: Politica finanziaria. Messina, Nunnari & Sfameni, 1971. 
486 p. 7000 L.

ARNDT, Helmut - Hrsg.: Die K onzentration  in d er  Wirtschaft. Herausgegeben 
von Helmut Arndt unter redaktioneller Mitarbeit von Hans-Jürgen Scheler. 
I: Einleitung, Grundprobleme, Gestaltung der Unternehmenskonzentration. 
II: Konzentrationstendenzen und Konzentrationspolitik, spezielle Probleme 
der Konzentration, Konzentration als politisches und gesellschaftliches Pro
blem. Schriften des Vereins für Socialpolitik, Gesellschaft für Wirtschafts
und Sozialwissenschaften, N.F. 20. 2., völlig neu bearbeitete Auflage. Berlin,

16 Utz, Bibliographie VIII
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Duncker & Humblot, 1971. XVIII,966/VI,736 S. 89.-/78.- DM. [Biblio- 
graphia].

ARNDT, Helmut - SWATEK, Dieter - Hrsg.: G rundfragen d er  Infrastruktur
planung fü r w a ch send e Wirtschaften. Verhandlungen auf der Tagung des 
Vereins für Socialpolitik, Gesellschaft für Wirtschafts- und Sozialwissenschaft 
in Innsbruck 29. Sept.-2. Okt. 1970. Schriften des Vereins für Socialpolitik, 
N.F. 58. Berlin, Duncker & Humblot, 1971. XII,738 S. 88.60 DM.

AUSTRUY, Jacques: Le Prince e t  le Patron ou  l ’E conom ie du Pouvoir. Paris, 
Cujas, 1972. 218 p. 20.- Fr.f. *

BETTELHEIM, Charles: T heorie und Praxissozialistischer Planung. Übersetzung 
aus dem Französischen Jörg Hofmann. München, Trikont, 1971. 286 S.
18.80 DM. [Bibliographia 242-250].

BIENAYME, Alain - NIDENERG, Simone: Les a sp ects sociaux d e la p o litiqu e 
a grico le française. In: DS (1972) 65-82.

BÖCKENFÖRDE, Christoph: K onzertierte Aktion. Zu institutionellen Proble
men der Globalsteuerung. In: St 11 (1972) 367-375.

BOLZ, Klaus - Hrsg.: Sinddie Wirtschaftskrisen überwunden?  Konjunktur und 
Wachstum in der Wirtschaft. Mit einem Vorwort von Heinz-Dietrich Ortlieb. 
Grundfragen moderner Wirtschaftspolitik 2. Goldmanns gelbe Taschenbü
cher 2921.München,Goldmann, 1972.146 S. 3.- DM. [Bibliographia 137-142].

BRYDE, Brun-Otto: Zentrale W irtschaftspolitische B eratungsgrem ien  in d er  
Parlamentarischen Verfassungsordnung. Sachverstand und Entscheidung in 
der Wirtschaftspolitik Belgiens, Dänemarks, Deutschlands, Frankreichs, Ita
liens und der Niederlande. Abhandlungen der Forschungsstelle für Völker
recht und ausländisches öffentliches Recht der Universität Hamburg 15. 
Frankfurt a.M., Metzner, 1972. 173 S. 32.- DM. *

BÜCHNER, Richard: Grundfragen d er  Wirtschaftspolitik. 2., neubearbeitete 
und erweiterte Auflage. Berlin, Duncker & Humblot, 1973. 136 S. 19.60 DM.

CAIRE, Guy: La Planification. Techniques et problèmes. Coll. Initiation, Ini
tiation spécialisée. 2e édition revue et augmentée. Paris, Cujas, 1972. 623 p. 
48.- Fr.f.

CAIRNCROSS, Alexander Kirkland:Essays in e co n om ic  managem ent. London, 
Allen &Unwin, 1971. - Albany, State University of New York Press, 1972. 
219 p. 3.50 £,7.95 $.

COATS, A.W. - ed.: The classical econ om is ts  and e c o n om ic  p o licy . Edited 
with an introduction by A.W. Coats. Coll. Debates in economic history. 
London, Methuen, 1971. IX,212 p. 1.90 £.

CONNERY, Robert H. - JONES, Eldon L. - ed.: C ontrol o r fa te  in e co n om ic  
a f f  airs. Proceedings of the Academy of Political Science 30, no. 3. New York, 
Academy of Political Science, Columbia University, 1971. XI,212 p.

D1MOCK, Marshall E.: Free en terp rise and th e adm inistrative state. West- 
port/Conn., Greenwood, 1972. X,179 p.

DÜRR, Ernst - Hrsg.: N eue Wege d er Wirtschaftspolitik. Schriften des Vereins 
für Socialpolitik, Gesellschaft für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften,
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N.F. 67. Berlin, Duncker & Humblot, 1972. 328 S. 52.80 DM.
ELSHOLZ, Günter: Grundfragen e in er op tim alen  Planung d er  Infrastruktur. 

In: HJWG 17 (1972) 69-78.
ERHARD, Ludwig - Festschrift: LUDWIG ERHARD. Beiträge zu seiner politi

schen Biographie. Festschrift zum fünfundsiebzigsten Geburtstag. Herausge
geben von Gerhard Schröder, Alfred Müller-Armack, Karl Hohmann, Johan
nes Gross, Rüdiger Altmann. Frankfurt a.M. • Berlin • Wien, Propyläen Ver
lag, 1972. 674 S. 48.- DM, 375.- S.

EYNERN, Gert von: Grundriß d er P olitisch en  W irtschaftslehre. Uni-Taschen- 
bücherl52.Stuttgart,Uni-Taschenbücher,1972. 310S. 18.80DM. * (vol. VI)

FRANCHINI-STAPPO, Alessandro: F ondam enti d i p o lítica  e co n óm ica  gen era - 
lizzata. Padova, Cedam, 1971. VIII,325 p. 5500 L.

FRANÇOIS-MARSAL, F.: Le D épérissem en t d e s en trep rises pub liques. Coll. 
Perspectives de l ’économique, Serie Economie contemporaine. Paris, Cal
mann-Lévy, 1973. 352 p. 39.- Fr.f.

GALBRAITH, John Kenneth: The n ew  industrial state. 2nd édition, revised. 
Boston, Houghton-Mifflin, 1971. XXII,423 p. 8.95 $.

— El nu evo estado industrial. Traducido del inglés por Manuel Sacristán. Col. 
Demos. 5.a edición corregida por el autor. Barcelona, Ariel, 1972. 504 p. 
* (vol. VI)

GIERSCH, Herbert: K on trov erse Fragen d er Wirtschaftspolitik. Serie Piper 21. 
München, Piper, 1971. 133 S. 6.- DM.

GL ASTETTER, Werner: B em erkungen zu e in er langfristigen K onzep tion
d er W irtschafts-undG esellschaftspolitik . In: GMK 23 (1972) 348-358.

GRUSON,Claude: Renaissance du plan. Coll. Economie et société. Paris, Seuil,
1971. 176 p. 18.- Fr.f.

HEILBRONER, Robert L.: Entre capitalism o y  socialism o. Ensayos so
bre economía política. Trad. del inglés por Juan Salas.El Libro de Bolsillo 365. 
Madrid, Alianza Editorial, 1972. 277 p. 90.- ptas.

HOPPMANN, Erich - Hrsg.: K onzertierte Aktion. Kritische Beiträge zu einem 
Experiment von Ernst Dürr, Ernst Heuss, Erich Hoppmann, Erich Käufer, 
Hans-Georg Koppensteiner, Dieter Pohmer und Werner Göckeler, Hans Hein
rich Rupp, Egon Tuchtfeldt, Christian Watrin, Josua Werner, Artur Woll. 
Wirtschaftsrecht und Wirtschaftspolitik 19. Frankfurt a.M., Athenäum, 1971. 
X,381 S. 48.- DM. [Bibliographia 343-362], *

HUNT, E.K. - SHERMAN, Howard J.: E conom ics. An Introduction to Tradi- 
tional and Radical Views. New York, Harper & Row, 1972. XXII,647 p.

JENS, Uwe: Für ein e n eu e Konjunkturpolitik. In: GMK 22 (1971) 728-733.
KATTERLE, Siegfried: Infrastrukturpolitik und  W irtschaftsordnung. In: 

GMK 22 (1971) 592-602.
KELLER, Theo - Festschrift: DER WIRTSCHAFTENDE STAAT. Theorie 

und Praxis. Festschrift zum 70. Geburtstag von Prof. Dr. Theo Keller. He
rausgegeben von Willi Geiger, Ernst Höhn, Francesco Kneschaurek, Alfred 
Meier, Alfred Nydegger. Bern • Stuttgart, Haupt, 1971. 335 S. 48.- s.Fr.
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[Bibliographia Th. Keller 327-334],
KIRCHHOFF, Gerd: Subven tionen  als In strum en t d er  Lenkung und  K oord i

nierung. Beiträge zur Politischen Wissenschaft 16. Berlin, Duncker & Hum- 
blot, 1973. 319 S. 58.60 DM.

KLEINHENZ, Gerhard: T heoretis ch e Grundlagen d er A llgem einen W irtschafts
politik. In: SJWS 91 (1971) 64-81.

KÖRNER, Heiko: Die g ese lls ch a ft lich e  D imension d e r  Wirtschaftspolitik. 
Karl Schiller zum 24. April 1971. In: JbS 22 (1971) 1-11.

KROMPHARDT, Jürgen: Wachstum und Konjunktur. Grundlagen ihrer 
theoretischen Analyse und wirtschaftspolitischen Steuerung. Grundriss 
der Sozialwissenschaft 26. Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1972. 284 
S. 30.-/39.- DM.

KYRER, Alfred: Effizienz und  staatliche Aktivität. Macroeconomica 2. Wien, 
Braumüller, 1972. XI,240 S. 360.- S. [Bibliographia 198-221].

LÖRCHER, Siegfried: W irtschaftsplanung in Japan 1955 bis 1969. Ein Bei
trag zur Theorie staatlicher Makroplanung. Göppinger akademische Bei
träge 25. Göppingen, Kümmerle, 1971. 183 S. 24.-DM.

LUTZ, Friedrich A. - Festschrift: VERSTEHEN UND GESTALTEN DER 
WIRTSCHAFT. Festgabe für Friedrich A. Lutz zum 70. Geburtstag am 
29. Dezember 1971. Herausgeber Wilhelm Bickel. Tübingen, Mohr, 1971. 
XIV,384 S. 56.- DM. [Bibliographie F.A. Lutz 377-384],

MILIBAND, Ralph: Der Staat in d er kapitalistischen G esellschaft. Eine Ana
lyse des westlichen Machtsystems. Aus dem Englischen von Nele Einsele. 
Slg. Theorie. Frankfurt a.M., Suhrkamp, 1972. 376 S. 22.- DM.

— L’Etat dans la s o c i é t é  capitaliste. Analyse du système de pouvoir occidental. 
Traduit de l ’anglais par Christos Pasadeos. Coll. Textes à l ’appui, Economie. 
Paris, Maspero, 1973. 320 p. 38.- Fr.f.

MÜLLER-HEINE, Karin: A grarpolitische Z iele und ihre E inordnung in d en  
gesam tw irtscha ftlich en  Zielkomplex. Göttingen, Schwartz, 1972. V,257 S.
19.- DM.

NOWOTNY, Ewald: W irtschaftspolitische Aspekte d e s  U mweltschutzes. In: 
ZStW 128 (1972) 673-689.

OULES, Firmin: La d ém o cra tie  é con om iq u e à la lum ière d es faits. 3 vols. 
I: La farce „démocratique“ dont le peuple est le dindon. II: La démocratie 
authentique dans le domaine économique. III: La contestation des 
étudiants. La défense des consommateurs. Conclusion générale. Bruxelles, 
Bruylant, 1971. 253/318/353 p. 1102 Fr.b. *

PETERS, Hans-Rudolf: Grundzüge sek toraler Wirtschaftspolitik. Beiträge zur 
Wirtschaftspolitik 15. Freiburg i.Br., Rombach, 1971. 240 S. 39.- DM. 
[Bibliographia 224-236], *

PREISER, Erich: Wirtschaftspolitik h eute. Grundprobleme der Marktwirt
schaft. Ausgewählte Vorträge aus den Jahren 1951-1967. Beck’sche schwar
ze Reihe 51. 4. Auflage. München, Beck, 1971. 221 S. 9.80 DM.

RIESE, Hajo: O rdnungsidee und Ordnungspolitik. Kritik einer wirtschafts-
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zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Rororo 1608, Rororo aktuell. 
Reinbek b. Hamburg, Rowohlt, 1972. 196 S. 3.80 DM.

SCHÄFER, Manfred: M arktwirtschaft fü r  m orgen . Wohlstand als Aufgabe. 
Stuttgart, Seewald, 1972. 135 S. 15.- DM. *

SCHETTING, Gerd: Rechtspraxis d er Subventionierung. Eine Untersuchung 
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Schriften zum öffentlichen Recht 206. Berlin, Duncker & Humblot, 1973. 
XX,349 S. 69.- DM. (IV 10.4)

SCHLARMANN, Josef: Die Wirtschaft als Partner d e s  Staates. Formen einer 
herrschaftslosen und kooperativen Wirtschaftspolitik. Schriften der Stiftung 
Europa-Kolleg Hamburg 21. Hamburg, Stiftung Europa-Kolleg • Hamburg, 
Fundament-Verlag Sasse, 1972. XXIV,165 S. 25.-DM.
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SCHMITZ, Hans Jürgen: Normative R ichtlin ien d e r  Wirtschaftspolitik. Frank
furt a.M., Athenäum, 1971. 68 S. 8.- DM.
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university books. London, Allen & Unwin, 1971. XVII,492 p. 2.95 £.
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724-727.

TAFT, Philip: M ovem en ts f o r  e c o n om ic  reform . New York, Octagon Books,
1972. XIV,614 p.

TRIESCH, Günter: K ein e w irtscha ftsdem ok ratisch e Sekundärverfassung. In: 
GMK 22 (1971) 535-542.

TUCHTFELDT, Egon: Z ielprob lem e in d er m odern en  Wirtschaftspolitik. 
Überarbeitete und erweiterte Fassung eines Vortrages, gehalten am 28. Ja
nuar 1971 im Rahmen des Walter-Eucken-Instituts, Freiburg i.Br. Walter 
Eucken Institut, Vorträge und Aufsätze 34. Tübingen, Mohr, 1971. 50 S.
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WERNER, Josua: Über w ir tscha ftsp o litisch e Ziele. In: SZVS 107 (1971) 
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v. IV 1.2: Rostow; IV 9.4.3: Barbash; IV 10.4: Geiger.

10.4 WIRTSCHAFTSRECHT -  DROIT ÉCONOMIQUE -  LAWS OF ECONOMICS

EGERER, Jürgen: Der Plangewàhrleistungsanspruch. Planen 3. Baden-Baden, 
Nomos, 1971. 134 S. 19.80 DM. [Bibliographia 129-133]. *
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GEIGER, Rainer: R ech ts fo rm en  d er  W irtschaftslenkung als M ittel d e r  fran 
zösisch en  Planifikation. Schriften zum Öffentlichen Recht 186. Berlin, 
Duncker & Humblot, 1972. 185 S. 39.60 DM. (IV 10.3)

GERMELMANN, Claas-Hinrich: Der B etrieb s fr i ed en  im B etriebsverfa ssungs
rech t. Schriften zum Arbeitsrecht 1. Frankfurt a.M., Athenäum, 1972. 
170 S. 28.- DM.

KREUSSLER, Horst: Der a llgem ein e G leichheitssatz als Schranke fü r  den  
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Berlin, Duncker & Humblot, 1972. 127 S. 28.60 DM. (II 6.2.3)
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Schriften zum Arbeitsrecht 3. Frankfurt a.M., Athenäum, 1972. 178 S.
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den-Baden, Nomos, 1971. 262 S. 55.- DM. [Bibliographia 17-39]. (V4.4.3.3) 
*

v. IV 7.3: Wagenitz; IV 10.3: Schetting.

10.5 SOZIALISIERUNG -  LA SOCIALISATION -  
COMMON OWNERSHIP

v. IV 7.2.1: Klein.

10.6 DER STAAT ALS WIRTSCHAFTENDES SUBJEKT -  
L’ÉTAT EN TANT QUE SUJET ÉCONOMIQUE -  

THE STATE AS AN ECONOMIC POWER

COOMBES, David: State Enterprise. Business or Politics? London, Allen & 
Unwin, 1971. 244 p. 3.30 £.
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the Control of Public Enterprise. London, Allen & Unwin, 1971. 232 p. 
3.50 £.

L’HERITEAU, Marie-France - éd.: Pourquoi d e s en trep rises pub liques?  Textes 
choisis et présentés par Marie-France L’Hériteau. Dossiers Thémis 14, Série 
Économie financière et finances publiques. Paris, Presses universitaires de 
France, 1972. 96 p. 9.- Fr.f.
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530 p. 6.95 £.

SCHMÖLDERS, Günter: P sy ch o lo g ie  d e s  fin a n ces  e t  d e  l ’impôt. Postface de 
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12.2 LOHN -  SALAIRES -  WAGE

BUNEL, Jean: La M ensualisation: un e r é fo rm e tranquille? Coll. Relations 
sociales. Paris, Éditions ouvrières, 1973. 240 p. 27.- Fr.f.

HIMMELMANN, Gerhard: Tarif Verhandlungen und L ohnfindung. Ansätze zu 
einer politischen Ökonomie der Lohnfindung. In: GMK 23 (1972) 473-484. 

THOMPSON, William: Labor rewarded. The claims of labor and capital con
ciliated, or, How to secure to labor the whole products of its exertions. 
Burt Franklin research and source works series 710. Selected essays in 
history, economics, and social science, 249. New York, Franklin, 1971. 
VIII,127 p.

14. GELD, KREDIT -  MONNAIE, CRÉDIT -  MONEY, CREDIT

ARNDT, Erich: Währungsstabilität und Lohnpolitik. Über die wirtschaftlichen 
und sozialen Folgen von Inflationen. Wirtschaft und Gesellschaft 7. Tü
bingen, Mohr, 1973. 60 S. 8.80 DM.

BEUTTER, Friedrich: Sozialeth ische Aspekte d e r  sch le ich en d en  In flation. 
In: SRs 71 (1972) 378-384.

BOLZ, Klaus - Hrsg.: Ist In fla tion  unser Schicksal? Inflation und Stabilität 
in der Wirtschaft. Mit einem Vorwort von Heinz-Dietrich Ortlieb. Grund
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MASIELLO, Vitilio: Classi e  Stato in Machiavelli. Biblioteca di critica e 
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MAURER, Reinhart: H egels p o litis ch er  Protestantismus. In: St 10 (1971) 
455-479.

MAYER, Jacob Peter: Alexis d e  T ocqueville. Analytiker des Massenzeitalters. 
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chen, Beck, 1972. XII,168 S. 11.80 DM.

MEINECKE, Friedrich: L’id ée  d e  raison d ’Etat dans l ’h istoire d e s  tem ps m o
dernes. Traduit de l ’allemand par Maurice Chevallier. Travaux d’histoire 
éthico-politique 23. Genève, Droz, 1973. XXX,396 p.(V 3.4.1)

MONTESQUIEU: Del espíritu d e  las leyes. Prólogo de Enrique Tierno Galván. 
Trad. del francés por Mercedes Blázquez y Pedro de Vega. Col. Res Publica, 
Clásicos del Pensamiento Político y Social. Madrid, Tecnos, 1972. 516 p. 
(II 1)

MONTORO-BALLESTEROS, Alberto: Fray Juan d e  Salazar. Moralista político 
(1619). Biblioteca Hispánica de Filosofía del Derecho 9. Madrid, Escelicer, 
1972. 168 p.

MOSCA,Gaetano: A short h istory o f  p o litica lp h ilo soph y . Translated by Sondra 
Z. Koff. New York, Crowell, 1972. XIII,288 p.

MÜLLER, Armin: A utonom e T heorie und In teressed enk en . Studien zur poli
tischen Philosophie bei Platon, Aristoteles und Cicero. Wiesbaden, Steiner, 
1971. 143 S. 29.- DM. *

MÜLLER, Friedrich: Der Denkansatz d er S taatsphilosophie b ei R ousseau und  
Hegel. In: St 10 (1971) 215-227.

MYRE, André: La loi dans Vordre co sm iqu e e t  po litiq u e se lo n  Philon 
d ’Alexandrie. In: SE 24 (1972) 217-247.

NELSON, Leonard: G esamm elte S ch riften  in neun Bänden. IX.: Recht und 
Staat. Mit einem Vorwort von Arnold Gysin. Hamburg, Meiner, 1972. 
XVII,658 S. 48.-DM. *

NEU, Jerome: P lato’s ana logy o f  sta te and individual. The Republic and the
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organic theory of the state. In: Phil 46 (1971) 238-254.
NOCK, Albert Jay: Our en em y, th e State. Coll. The Right wing individualist 

tradition in America. New York, Arno Press, 1972. 209 p. 
OBERNDÖRFER, Dieter - JÄGER, Wolfgang - Hrsg.: Klassiker d e r  Staats

ph ilo soph ie, II. Ausgewählte Texte. Stuttgart, Koehler, 1971. XIV,399 S.
21.50 DM. *
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Philosophie. In: KSt 64 (1973) 103-119.

PACCHI, Arrigo: In troduz ion e a Hobbes. I Filosofi 12. Bari, Laterza, 1971. 
193 p. 900 L.

PARACELSUS, Theophrastus: Scritti e tico -p o litic i. A cura di Nicolao Merker. 
Piccola biblioteca filosófica Laterza 72. Bari, Laterza, 1971. 236 p. 1400 L. 
[Bibliographia 87-114].

PAREL, Anthony - ed.: The p o litica l ca lculus. Essays on Machiavelli’s philo
sophy. Toronto, University of Toronto Press, 1972. 224 p. 8.50 S. 

PELCZYNSKI, Z.A. - ed .: H egel’s  p o litica l ph ilo soph y . Problems and perspec
tives. A collection of new essays. London, Cambridge University Press, 1971. 
VIII,246 p. 4.60 £. (I 11.1)

PIAIA, Gregorio: Sulla filo so fía  p o lítica  d i Marsilio da Padova. In: RFN 64 
(1972) 699-707.

PIOTTE, Jean-Marc: El p en sam ien to  p o lí t i co  d e  Gramsci. Traducido del francés 
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— Du Contrat so c ia l Introduction, commentaires et notes explicatives par J.-L. 
Lecercle. Coll. Les Classiques du peuple. Paris, Editions sociales, 1971. 
215 p. 6.50 Fr.f. [Bibliographia 51-52].
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ROUVIER, Jean: Les Grandes Id ées politiques, d e s  orig in es a ].-]. Rousseau.
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bücher der Wissenschaft 1510, Geschichte des politischenDenkens. München, 
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17 Utz, Bibliographie VIII
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WEBER, Max: G esamm elte P olitisch e S chriften . Mit einem Geleitwort von 

Theodor Heuss. Herausgegeben von Johannes Winckelmann. 3., abermals er
weiterte Auflage. Tübingen, Mohr, 1971. XXXVI,621 S. 38.-/45.- DM.
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* (vol. VII)

v. I 4.1: Davy; 1 11.1: Aristoteles, Hager; II 1: Hegel, Löwenhaupt; III 11: 
Zenner; V 5.2.1: Paine.

2.1 DEFINITION DES POLITISCHEN, ALLGEMEINES -  
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v. V 3.1: Meynaud.
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POLITICAL AUTHORITY

BENNE, Kenneth D.: A co n cep tio n  o f  authority. An introductory study. Co
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FRIEDRICH, Carl J.: Tradition and A uthority. Coll. Key Concepts in Political 
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Soziologische Abhandlungen 13. Berlin, Duncker & Humblot, 1971. 282 S. 
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Trad. del francés por Florentino M. Torner. 4.a edición. Madrid, Siglo 
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IkZC 1 (1972) 559-565.



The Political Order • 2.2 - 3.1 261
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Paris,Montchrestien, 1972.11,978 p. 52.- Fr.f. [Bibliographia 3-4], * (vol. V)

HAURIOU, André - SFEZ, Lucien: In stitu tion s p o litiq u es e t  d ro it con stitu 
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G. Niemeyer, O. Stammer und F. Borinski. Redaktion Christoph Müller un
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Recht. 2. Abt. Zum Verfassungsrecht der Weimarer Republik. 3. Abt. Par
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[Bibliographia 549-551].
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(1972) 375-417.
KIRCHHEIMER, Otto: Funktionen d es Staats und d er  Verfassung. 10 Analy

sen. Edition Suhrkamp 548. Frankfurt a.M., Suhrkamp, 1972. 294 S. 6.- DM. 
(V 4.4.3.3)

LAUN, Rudolf von: Staat und Volk. Eine völkerrechtliche und staatsrechtliche 
Untersuchung auf philosophischer Grundlage. Mit einem Vorwort des Ver- 
fassersvon 1971. 2. Auflage. Aalen, Scientia, 1971. XXX,463 S. 115.-DM. 
(V 7.1)

LEHNER, Franz: P olitisch e Wissenschaft m it n eu en  P erspek tiven? Wissen
schaftstheoretische Bemerkungen zu Karl W. Deutschs Politischer Kyberne
tik. In: KZS 23 (1971) 808-822.

LOEWENSTEIN, Karl - Festschrift: FESTSCHRIFT FÜR KARL LOEWEN- 
STEIN. Aus Anlaß seines achtzigsten Geburtstages. Tübingen, Mohr, 1971. 
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1972. 114 S. 4.80 DM.
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wood/Ill., Dorsey, 1972. XIII,534 p.
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schaft. Münchener Studien zur Politik 17. München, Beck, 1971. VIII,573 S. 
75.- DM. (V 3.4.1) *

MARSHALL,G eo fír ey : C onstitu tional Theory. Clarendon Law Series. Oxford, 
Clarendon, 1971. IX,238 p. 2.25 £.

MAYER, Lawrence C.: Comparative p o litica l inquiry. A methodological survey, 
Homewood/Ill., Dorsey, 1972. XV,311 p. [Bibliographia 291-306],

MCCOY, Charles A. - WOLFE, Alan: Politica l analysis. An unorthodox 
approach. New York, Crowell, 1972. XII,308 p. [Bibliographia 283-292],

MEYNAUD, Jean: In trodu cción  a la C iencia Política. Trad. del francés por
J. Pradera. Col. Semilla y Surco. 2.a edición, reimpresión. Madrid, Tecnos, 
1971. 342 p. (V 2.1, V 2.2) * (vol. II)

PRELOT, Marcel: In stitu tion s po litiq u es e t d ro it con stitu tionn el. Coll. Précis 
Dalloz. 5e édition. Paris, Dalloz, 1972. 925 p. 40.- Fr.f. * (vol. II)

SCHEUNER, Ulrich: 50 Jahre d eu ts ch e  S taatsrech tsw issen scha ft im Spiegel 
d er  Verhandlungen d e r  Vereinigung d e r  D eutsch en  S taatsrechtslehrer. I: Die 
Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer in der Zeit der Weimarer Re
publik. In: AöR 97 (1972) 348-374.

SCHRAMM, Theodor: Staatsrecht. I: Parlamentarische Demokratie, Bundes
staat, sozialer Rechtsstaat. Köln • Berlin • Bonn ■ München, Heymann, 1971. 
XII,287 S. 24.-DM. [Bibliographia],

— Staatsrecht. II: Grundrechte und ihre verfassungsrechtliche Absicherung. 
Köln ■ Berlin • Bonn • München, Heymann, 1971. XII,195 S. 19.- DM.
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[Bibliographia], (II 6.2.2)
WEINSTEIN, Michael A.: Philosophy, th eory , and m eth od  in con tem pora ry  

p o litica l thought. Glenview/Ill., Scott & Foresman, 1971. 271 p.
— New Ways and Old to Talk About Politics. In: RPs 35 (1973) 41-60. 
v. I 4.1: Bader; II 2.4.1: Kiichenhoff.

3.2 POLITISCHE GESCHICHTE -  HISTOIRE POLITIQUE -  POLITICAL HISTORY

FARUKI, Kemal A.: The evo lu tion  o f  Islam ic con stitu tiona l th eo r y  and p ra c
t ic e  fr om  610 to  1926. Karachi, National Pub. House, 1971. X,299 p. 
30.- Rs. [Bibliographia 239-250].

GRAWERT, Rolf: Staat und Staatsangehörigkeit. Verfassungsgeschichtliche 
Untersuchung zur Entstehung der Staatsangehörigkeit. Schriften zur Ver
fassungsgeschichte 17. Berlin, Duncker & Humblot, 1973.277 S. 64.- DM.

HELLWEGE, Johann: G enossen sclia ftlich e Tradition und die A nfänge d es An
archism us in Spanien. In: VSWG 59 (1972) 305-349.

HOÊEVAR, Rolf K.: H egel und das a llg em ein e L andrecht fü r d ie  p reuß isch en  
Staaten von  1794. In: St 11 (1972) 189-208.

LOEWENSTEIN, Karl: Rom und die A llgem eine Staatslehre. In: AöR 96 
(1971) 1-27.

OBAID, Naz - AHMED, Sheikh: Muslim con tr ibu tion  to  th e s c ie n c e  o f  politics. 
Cultural heritage series 3. Karachi, Pakistan Institute of Arts and Book-Pro
duction, 1971. X,108 p. 7.50 Rs.

OTTO, Volker: Das Staatsverständnis d es parlam entarischen Rates. Ein Bei
trag zur Entstehungsgeschichte des Grundgesetzes für die Bundesrepublik 
Deutschland. Bonn-Bad Godesberg, Kommission fur Geschichte des Parla
mentarismus und der politischen Parteien, 1971. 236 S. [Bibliographia 
219-234],

SCHMITT, Eberhard: R epraesen tatio in to to  und repra esen ta tio singulariter. 
Zur Frage nach dem Zusammenbruch des französischen Ancien régime und 
der Durchsetzung moderner parlamentarischer Theorie und Praxis im 
Jahr 1789. In: HistZ 213 (1971) 529-576.

SUTHERLAND, Gillian - ed.: Studies in th e G rowth o f  N ineteenth-C entury 
G overnm ent. Based on a colloquium held in 1969 under the auspices of the 
Past and Present Society. Totowa/N.J., Rowman & Littlefield, 1972. 
VIII,295 p.

WILDHABER, Luzius: Treaty-Making P ow er and C onstitution. An Internatio
nal and Comparative Study. Schriftenreihe des Instituts für Internationales 
Recht und Internationale Beziehungen 16. Basel • Stuttgart, Helbing & Lich- 
tenhahn, 1971. XXII,412 p. 52.-s.Fr. [Bibliographia XV-XXII].

v. V 5.5.7.3: Schuber.
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3.3.1 POLITICAL SCIENCES, ALLGEMEINES -  GÉNÉRALITÉS -  GENERAL WORKS

ABENDROTH, Wolfgang - LENK, Kurt - Hrsg.: Einführung in d ie  p o litis ch e  
Wissenschaft. Uni-Taschenbücher 35, Politische Wissenschaft. 2., ergänzte 
Auflage. München • Bern, Francke, 1971. 360 S. 17.80 DM, 20.90 s.Fr. 
[Bibliographia]. * (vol. VI)

AQUISTAPACE, Jean-Noël: D iccionario d e  la política . Traducción del francés 
y adaptación por Antonio Alférez. Col. Novelas y Cuentos. 2.a edición. 
Madrid, Magisterio Español. 1972. 343 d. * (vol. VI

BECHTOLDT, Heinrich - MOGG, Walter: Politikwissenschaft. Slg. Das Wis
sen der Gegenwart, Geisteswissenschaft. Berlin • Darmstadt, Habel, 1971. 
285 S. 19.80 DM. [Bibliographia 276-278], *

BEYME, Klaus von: Die p o litis ch en  T heorien d er  G egenwart. Eine Einführung. 
Piper Sozialwissenschaft 12, Texte und Studien zur Politologie. München, 
Piper, 1972. 337 S. 19.80 DM. *

BOBBIO, N.: Saggi sulla s c ien z apo lítica  in Italia. Universale Laterza 203. Bari, 
Laterza, 1971. 258 p. 1200 L.

BONE, RobertC.: A ction and Organization. An introduction to Contemporary 
political science. New York, Harper & Row, 1972. X,470 p. [Bibliographia 
451-463].

BURDEAU, Georges: Traité d e  s c ie n c e  politique. VI: L’Etat libéral et les 
techniques politiques de la démocratie gouvernée. 1: Les assises intellectu
elles et sociales de l ’État libéral. 2e édition (Revue et augmentée). Paris, 
Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1971. 397 p. 40.- Fr.f. *

— Traité d e  s c ie n c e  politique. VI: L’État libéral et les techniques politiques de 
la démocratie gouvernée. 2: Le fondement constitutionnel et les formules 
gouvernementales de la démocratie gouvernée. 2e édition (Revue et augmen
tée). Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1971.48 2p.45.-Fr.f. »

— Traité d e  s c ie n c e  politiqu e. VII: La Démocratie gouvernante, son assise 
sociale et sa philosophie politique. 2e édition revue et augmentée. Paris, 
Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1973. 671 p. 72.- Fr.f. *

DAHL, Robert: L’analyse p o litiq u e con tem pora in e. Traduit de l’américain par 
lain Whyte. Coll. Science nouvelle. Paris, Laffont, 1973. 256 p. 24.- Fr.f.

FRAGA IR1BARNE, Manuel: E ldesarro llopo lítico . Nuevo Norte 4. Barcelona, 
Grijalbo, 1971. 291 p.

FRIEDRICH, Carl J.: In troduzione alla teoría  política . 1 2 leziom a Harvard. 
Trad. di Piero Bartellini. Milano, lstituto Librario Internazionale, 1971. 
186 p. 2800 L.

GÖRLITZ, Axel: Politikw issen scha ftliche Propädeutik. Rororo Studium 25, 
Politikwissenschaften. Reinbek b.Hamburg, Rowohlt, 1972. 255 S. 6.80 DM. 
[Bibliographia 238-249],

GÖRLITZ, Axel - Hrsg.: Handlexikon zur Politikwissenschaft. 2., erweiterte 
Auflage. München, Ehrenwirth, 1972. 518 S. 48.- DM. [Bibliographia]. * 
(vol. VII)
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HÄTTICH, Manfred: L ehrbuch d e r  Politikw issenschaft. III: Theorie der poli
tischen Prozesse. Mainz, v. Hase & Koehler, 1972. 253 S. 28.-DM. [Biblio- 
graphia 248-253]. *

KRESS, Gisela - SENGHAAS, Dieter - Hrsg.: Politikw issenschaft. Eine Ein
führung in ihre Probleme. Für die Taschenbuchausgabe überarbeitet und ak
tualisiert. Fischer-Taschenbücher 6150, Bücher des Wissens. Frankfurt a.M., 
Fischer, 1972. 438 S. 7.80 DM. * (vol. VII)

KÜCHENHOFF, Günther - KÜCHENHOFF, Erich: A llgem eine Staatslehre. 
7., überarbeitete und ergänzte Auflage. Stuttgart • Berlin • Köln • Mainz, 
Kohlhammer, 1971. 314 S. 19.80 DM. [Bibliographia 265-275].

LESER, N.: Politikw issenschaft zw isch en  Politik und Wissenschaft. In: OeZP 1, 
3 (1972) 89-105. (V 4.2)

LIPSET, Seymour M.: Política y  C iencias Sociales. Trad. del inglés por Marta 
Cerezales. Col. Pensamiento y Ensayo. Madrid, Guadiana de Publicaciones, 
1971. 393 p.

LUCAS VERDU, Pablo: Principios d e  Ciencia Política. III: Estado contem
poráneo y fuerzas políticas (Partidos políticos, Corrientes intrapartidistas, 
Asociaciones, Clubs políticos, Grupos de presión, Propaganda política). Col. 
Biblioteca universitaria de Editorial Tecnos. Madrid, Tecnos, 1971. 215 p. 
220.- ptas. *

MACKENZIE, W.J.M.: Política y  cien cia  social. Traducción del inglés de José 
Cazorla Pérez. Col. Biblioteca Política. Madrid, Aguilar, 1972. XIX,415 p.

MORGENTHAU, Hans J .:P o litics  in th eT w en tieth  C entury. Abridged Edition. 
A Phoenix book,P425.Chicago, University of Chicago Press, 1971. X,430 p. 
(V 3.4.1, V 6.1.1)

NARR, Wolf-Dieter - NASCHOLD, Frieder: Einführung in d ie  m od ern e p o li
tis ch e Theorie. I: Narr, W.-D.: Theoriebegriffe und Systemtheorie. II: 
Naschold, F.: Systemsteuerung. Reihe Kohlhammer. 2. Auflage. Stuttgart, 
Kohlhammer, 1971. 187/210 S. 16.80/17.80 DM. (V 5.5.7.2)* (vol. VII)

NOACK, Paul: Was ist Politik?Eine Einführung in ihre Wissenschaft. Geleitwort 
von Alfred Grosser. München - Zürich,Droemer-Knaur, 1973. 400 S. 26.- DM.

PASSIGLI, Stefano: L’analisi della política . Problemi e prospettive. Firenze, 
Sansoni, 1971. 177 p. 2400 L.

REINISCH, Leonhard - Hrsg.: P olitisch e W issenschaft heute. 12 Beiträge. 
Beck’sche schwarze Reihe 74. München, Beck, 1971. X,177 S. 11.80DM. 
[Bibliographia 161-173].

RUNCIMAN, Walter G.: S ocio log ía  e  f ilo so fía  política . Trad. di Paolo Marani- 
ni. Milano, IstitutoLibrarioInternazionale, 1971. 188 p. 2800 L.

3.3.2 POLITICAL SCIENCES, EINZELWISSENSCHAFTEN -  
SCIENCES SPÉCIALES -  IN PARTICULAR

ADLER, Mortimer J.: The com m on  sen se o f  po litics. New York. Holt Rinehart 
& Winston, 1971. XIII,265 p. 6.95 $.
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BADURA, Bernhard: Bedürfnisstruktur und p o litis ch es System . Macht, Kultur 
und Kommunikation in pluralistischen Gesellschaften. Reihe Kohlhammer. 
Stuttgart • Berlin ■ Köln ■ Mainz, Kohlhammer, 1972. 171 S. 18.80 DM. 
[Bibliographia 162-167].

BARNES, Harry Eimer: S o c io lo g y  and p o litica l th eory. A consideration of the 
sociological basis of politics. Reprint of the 1924 edition. New York, Revi
sionist Press, 1972. XIII,260 p. [Bibliographia 217-247].

BOGART, Leo: Silent p o litics . Polls and the awareness of public opinion. New 
York ■ London ■ Sydney • Toronto,Wiley, 1972. XIV,250 p. 4.25 £. *

BORIS, Dieter: K rise und Planung. Die politische Soziologie im Spätwerk Karl 
Mannheims. Stuttgart, Metzler, 1971. VI,344 S. 36.- DM. [Bibliographia 
336-344],

CHEMILLIER-GENDREAU, Monique - COURVOISIER, Claude: In trodu c
tion  à la s o c io lo g ie  politique. Coll. Mémentos Dalloz. Paris, Dalloz, 1971. 
116 p. 14.- Fr.f.

DAVIES, loan: Soziale M obilität und p o litis ch er  Wandel Aus dem Englischen 
von Barbara Ullmann. List-Taschenbücher der Wissenschaft 1558, Politik. 
München, List, 1972. 159 S. 6.80 DM. [Bibliographia 147-152].

DUVERGER, Maurice: The stu d y  o f  po litics. Translated by Robert Wagoner. 
New York, Crowell, 1972. VIII,312 p. * (vol. V)

— Party p o lit ics  and p ressu re groups. A comparative introduction. Translated 
by David Wagoner. New York, Crowell, 1972. VII,168 p. [Bibliographia 
156-158],

— S ocio lo g ie  d e  la politique. Eléments de science politique. Coll. Thémis, 
Sciencepolitiques.Paris,PressesuniversitairesdeFrance, 1973.456 p.32.- Fr.f.

FRIEDRICH, Cari Joachim - Festschrift: THEORY AND POLITICS. 
THEORIE UND POLITIK. Festschrift zum 70. Geburtstag für Carl Joachim 
Friedrich. Herausgegeben von Klaus von Beyme. The Hague, Nijhoff, 1971. 
XI,662 S. 70.- fl. [Bibliographia C.J. Friedrich 646-662], (V 3.4.1) *

FRISCH, Alfred: Nouveaux élém en ts so cio lo g iq u es  d e  la politique. In: RP 14 
(1972) 447-463.

GERLICH, Peter: Zur A nalyse d e s  p o litis ch en  System s. Entwicklung eines Be
griffsrahmens. In: OeZP 1, 1 (1972) 55-71.

GESELLSCHAFTLICHER WANDEL UND POLITISCHE INNOVATION. Ta
gung der Deutschen Vereinigung für Politische Wissenschaft in Mannheim, 
Herbst 1971. PV 13, Sonderheft 4 (1972) 423 S. 42.- DM.

GOLDMAN, Ralph M.: C ontem porary p er sp ect iv es  on  po litics. New York, Van 
Nostrand Reinhold, 1971. XXV,454 p.

GREBING, Helga: Linksradikalismus g le i ch  Rechtsradikalismus: Eine fa ls ch e  
G leichung. Urban-Taschenbücher 819, Reihe 80. Stuttgart • Berlin • Köln ■ 
Mainz, Kohlhammer, 1971. 85 S. 5.80 DM.

KALENSKI, W.G. - MOCEK, R. - LÖWE, B.P.: P olito log ie in d en  USA. Zur 
Kritik imperialistischer Machtkonzeptionen. Berlin, Deutscher Verlag der 
Wissenschaften, 1971. 248 S. 5.80 DM-Ost. *
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KAUTSKY, John H.: The Politica l C onsequ en ces o f  M odernization. New 
York • London • Sydney • Toronto, Wiley, 1972. XV,267 p. 1.75/3.30 £. *

KONVITZ, Milton R. - MURPHY, Arthur E. - ed.: Essays in p o lit ica l th eory . 
Presented to George H. Sabine. Essay and general literature index reprint 
series.Port Washington/N.Y., Kennikat, 1972. VIII,333 p.

LEHNER, Franz: P olitisch es Verhalten als sozialer Tausch. Eine sozialpsycho
logische Studie zur utilitaristischen Theorie politischen Verhaltens. Europä- 
ischeHochschulschriften, Reihe 22: Soziologie 4. Bern, Herbert Lang • Frank
furt a.M., Peter Lang, 1973. VI,VIII,239 p. 36.80 s.Fr., 32.- DM.

LUHMANN, Niklas: P olitisch e Planung. Aufsätze zur Soziologie von Politik und 
Verwaltung. 2. Auflage. Opladen, Westdeutscher Verlag, 1971. 256 S. 
28.-/43.- DM.

NARR, Wolf-Dieter: Notizen zur Frage d er  A utonom ie d es p o litis ch en  Systems. 
In: OeZP 1, 2 (1972) 5-21.

NASSMACHER, Karl-Heinz: Politikwissenschaft. I: Politische Systeme und po
litische Soziologie. 2., neubearbeitete und erweiterte Auflage. Düsseldorf, 
Werner, 1973. VIII,170 S. 15.80 DM.

PARTRIDGE, Percy Herbert: C onsent and Consensus. Coll. Key concepts in 
political science. London, Pall Mall, 1971. 165 p. 1.75 £. [Bibliographia 
157-160].

PENNATI, Eugenio: E lementi di so cio lo g ia  politica . 3.a edizione. Milano, 
ETAS/Kompass, 1971. 236 p. 4500 L.

ROBERTS, Geoffrey K.: What is com para tive p o litics?  Coll. Studies in compa
rative politics. London,Macmillan,1972. 78 p. 0.60 £. [Bibliographia 69-78].

RUSH, Michael - ALTHOFF, Phillip: An in trodu ction  to p o litica l s o c io lo g y . 
Indianapolis, Bobbs-Merrill, 1972. 211 p. [Bibliographia 191-199].

SCHMÖLDERS, Günter: Der v er lo ren e Untertan. Die Verhaltensforschung ent
hüllt die Krise zwischen Staatsbürger und Obrigkeit. Düsseldorf • Wien, Econ, 
1971. 238 S. 24.- DM.

SCHWARTZENBERG, Roger Gérard: S oc io lo g ie  politique. Coll. Université 
nouvelle, Précis Domat. Paris, Montchrestien, 1971. VIII,515 p. 32.- Fr.f.

STAMMER,Otto - WEINGART, Peter: P olitisch e Soziologie. Unter Mitarbeit 
von Hans-Helmut Lenke. München, Juventa, 1972. 239 S. 12.-/16.- DM. 
[Bibliographia 234-236],

URBANI, Giuliano: L’analisi d e l sistem a p o litico . Bologna, II Mulino, 1971. 
320 p.

WEINSTEIN, Michael A.: System a tic p o litica l th eory . Merrill political science 
series. Columbus/Ohio, Merrill, 1971. IX,182 p.

WHISKER, JamesB. - KIM, Hong N. - ed .: Essays in p o litica l sc ien ce . Dubu- 
que/Iowa, Kendall Hunt, 1971. VI,255 p.

WILLMS, Bernard: Funktion - R olle - Institu tion. Zur politiktheoretischen 
Kritik soziologischer Kategorien. Konzepte Sozialwissenschaft 1. Düsseldorf, 
Bertelsmann, 1971. 95 S. 8.80 DM.

v. I 4.4.2: Fraga Iribarne.
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3.4.1 POLITISCHE PHILOSOPHIE, ALLGEMEINES -  
PHILOSOPHIE POLITIQUE, GÉNÉRALITÉS -  
POLITICAL PHILOSOPHY, GENERAL WORKS

ALBERT, Hans: Aufklärung und. S teuerung. Gesellschaft, Wissenschaft und Po
litik in der Perspektive des kritischen Rationalismus. In: HJWG 17 (1972) 
11-30.

CALLOT, Emile: Politique e t  m étaphysique. Etudes sur le devenir social 5. 
Paris, Rivière, 1973. 268 p. 25.- Fr.f.

COTTA, Sergio: Sul rapporto tra filo so fia  della p o litica  e  f ilo so fia  d e l d iritto. 
In: RIFD 48 (1971) 8-25. (II 2.4.1)

EBENSTEIN, William: In trodu ction  to p o litica l ph ilo soph y. Essay and general 
literature index reprint series. Port Washington/N.Y., Kennikat, 1972.
XII, 330 p.

EDMOND, Michel-Pierre - éd.: Philosoph ie politique. Paris, Masson, 1972. 
200 p. 24.- Fr.f. [Bibliographia],

FAUROT, Jean H.: The ph ilo soph er and th e state. From Hooker to Popper. 
Coll. Chandler publications in philosophy. San Francisco, Chandler, 1971.
XIII, 482 p.

GÖRLITZ, Axel: Zu ein em  K onzept rationaler Politik. In: PV 13 (1972) 
64-70.

HELD, Virginia - NIELSEN, Kai - PARSONS, Charles - ed.: P hilosophy and 
po litica l action. Essays edited for the New York Group of the Society for 
Philosophy and Public Affairs. New York, Oxford University Press, 1972. 
X,282 p. (V 5,2.5)

JOUVENEL, Bertrand de: Du Principat, et autres réflexions politiques. Paris, 
Hachette, 1972. 291 p. 30.- Fr.f.

KUCHENBECKER, Detlef: P rob lem e d er  ph ilo soph isch -an th ropo lo gisch en  
G rundvorstellungen in d en  p o litis ch en  W issenschaften, unter Einbezug der 
Tendenzen in der Friedensforschung und unter besonderer Berücksichtigung 
der Wertvorstellungen Johan Galtungs. - LIECKER, Karsten: Die p h ilo 
soph isch -an th ropo logisch en  Grundannahmen bei A lfred Grosser, sein Men
schen- und Weltbild als normative Theorie. Schriften zu normativen Theo
rien in den Wissenschaften 1. Hamburg, Ahrweiler, 1972. 69 S. 5.50 DM. 

LÜBBE, Hermann: Theorie und Entscheidung. Studien zum Primat der prak
tischen Vernunft. Rombach Hochschul Paperback 25. Freiburg i.Br., 
Rombach, 1971. 187 S. 18.- DM. *

MARITAIN, Jacques: Scholasticism  and politics. Translation edited by 
Mortimer J. Adler. Reprint of the 1940 edition. Essay index reprint series. 
Freeport/N.Y., Books for Libraries Press, 1972. VIII,197 p.

MCCOY, Charles N.R.: On the Revival o f  Classical Politica l Philosophy. 
In: RPs 35 (1973) 161-179.

PÖGGELER, Otto: P hilosoph ie und Politik bei H eidegger. Slg. Alber- 
Broschur, Philosophie. Freiburg i.Br. • München, Alber, 1972. 151 S. 
22.- DM.
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RUMPF, Helmut: Carl S chm itt und Thomas Hobbes. Ideelle Beziehungen und 
aktuelle Bedeutung. Mit einer Abhandlung über „Die Frühschriften Carl 
Schmitts“. Berlin • München, Duncker & Humblot, 1972. 115 S. 19.80 DM. 
[Bibliographie C. Schmitt 113-114],

SCHMID, Carlo - Festschrift: KONKRETIONEN POLITISCHER THEORIE 
UND PRAXIS. Festschrift für Carlo Schmid zum 75. Geburtstag am 3. De
zember 1971. Herausgegeben von Adolf Arndt, Horst Ehmke, Iring Fetscher 
und Otwin Massing. Stuttgart, Klett, 1972. 448 S. 28.- DM. *

SCHWEIZER, Herbert: Zur Logik d er  Praxis. Die geschichtlichen Implikatio
nen und die hermeneutische Reichweite der praktischen Philosophie des 
Aristoteles. Symposion 36. Freiburg i.Br. • München, Alber, 1971. 261 S. 
40.- DM. [Bibliographia 244-254].

TAYLOR, R.: F reedom , Anarchy and th e Law. An introduction to political 
philosophy. Englewood Cliffs/N.J., Prentice-Hall, 1973. XI,144 p. 6.95 $.

TRASNEA, Ovidiu: La ph ilo soph ic p o litiq u e e t  les s c ien ce s  po litiques. In: RP 
14 (1972) 759-770. *

VALLS, Francisco Javier: Notas sob re la p resen cia  d e  H obbes en  la so ciedad  
con tem poránea . In: ACFS 12, 1 (1972) 147-159.

WEIL, Eric: Essais e t  con fe ren ce s . II: Politique. Recherches en sciences humai- 
nes 34. Paris, Pion, 1971. 429 p. 45.- Fr.f.

WEIL, Simone: O ppression and L iberty. Translated by Arthur Wills and John 
Petrie. Introd. by F.C. Ellert. Amherst, University of Massachusetts Press, 
1973. XVI,195 p. 8.50 $.

WILSON, John: Politics and expertise. In: Phil 46 (1971) 34-37.
ZOLL, Donald Atwell: Naturalism and Politica l Philosophy. In: RPs 34 

(1972) 210-222.
v. V 1: Meinecke; V 3.1: Maier - Ritter - Matz; V 3.3.1: Morgenthau; V 3.3.2: 

Friedrich.

3.5 POLITISCHE ETHIK -  ÉTHIQUE POLITIQUE -  
POLITICAL ETHICS

BOSCO, Giovanni: La morale. VI: La politica. VII: II probléma sessuale.
Imola/Bologna, Galeati, 1971. 100/133 p.

MÜLLER-SCHMID, Peter Paul: Der rationale Weg zur p o litis ch en  Ethik. 
Veröffentlichungen des Instituts für Gesellschaftswissenschaften Walberberg 
5. Stuttgart, Seewald, 1972. 175 S. 26.- DM. [Bibliographia 165-172], 
(I 4.4.2) *

REDING, Marcel: P olitisch e Ethik. Eine Einführung. Rombach hochschul 
paperback 39. Freiburg i.Br., Rombach, 1972. 363 S. 28.- DM. (V 3.6, 
I 4.4.2) *
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3.6 POLITISCHE THEOLOGIE -  THÉOLOGIE POLITIQUE -  

POLITICAL THEOLOGY

BEYERHAUS, Gisbert: Studien zur Staatsanschauung Calvins m it b esond erer  
Berück sichtigung se in es Souveränitätsbegriffs. Neue Studien zur Geschichte 
der Theologie und der Kirche 7. Neudruck der Ausgabe Berlin 1910. 
Aalen, Scientia, 1973. XVI,162 S. 33.- DM. [Bibliographia XI-XV],

BIOT, François: Chronique d e  th éo lo g ie  politiqu e. In: LV 20, 105 (1971) 
131-139.

— T héo log ie du politique. Foi et politique, éléments de réflexion. Encyclopé
die universitaire. Paris, Éditions universitaires, 1972. 247 p. 29.95 Fr.f. 
[Bibliographia 239-241].

CAZELLES, Henri: Bible e t  politiqu e. In: RechSR 59 (1971) 497-530.
COSTE, René: Pour u n e th éo lo g ie  p o litiq u e responsab le. In: BLE 72 (1971) 

106-127.
DUCHROW, Ulrich - HOFFMANN, Heiner - Hrsg.: Die Vorstellung von  Zwei 

R eich en  und R egim en ten  bis Luther. Texte zur Kirchen- und Theologiege
schichte 17. Gütersloh, Mohn, 1972. 115 S. 19.80 DM.

EBERT, Klaus: T heo log ie und p o litis ch es Handeln. Thomas Müntzer als Mo
dell. Urban-Taschenbücher 602. Stuttgart • Berlin • Köln • Mainz, Kohl
hammer, 1973. 120 S. 10.- DM.

EYT, Pierre: Le tournant po litiq u e d e  la th éo lo g ie . In: NRT 93 (1971) 
1040-1050.

GUTIÉRREZ, Gustavo: Teología d e  la liberación. 3.a edición. Salamanca, 
Sígueme, 1973. 400 p. 250.- pías.

HAKAMIES, Ahti: E igengesetz lichk eit d er  natürlichen O rdnungen als Grund
p rob lem  d e r  n eu eren  Lutherdeutung. Studien zur Geschichte und Proble
matik der Zwei-Reiche-Lehre Luthers. Untersuchungen zur Kirchenge
schichte 7. Witten, Luther-Verlag, 1971. 163 S. 22.- DM.

KODALLE, Klaus-Michael: Politik als Macht und M ythos. Carl Schmitts 
Politische Theologie. Urban-Taschenbücher 842, Reihe 80. Stuttgart • Ber
lin • Köln • Mainz, Kohlhammer, 1973. 154 S. 9.80 DM.

KRITIK DER POLITISCHEN THEOLOGIE. Manfred Baumotte, Hans- 
Walter Schütte, Falk Wagner, Horst Renz. Theologische Existenz heute 175. 
München, Kaiser, 1973. 62 S. 7.- DM.

LAVALETTE, Henri de: A mbiguïtés d e la th éo lo g ie  politique. In: RechSR 
59 (1971) 545-562.

LOCHMAN, Jan Milic: Perspek tiven p o litis ch er  T heologie. Polis 42. Zürich, 
Theologischer Verlag, 1971. 80 S. 8.50 s.Fr.

ODEGARD, Holtan Peter: Sin and S cien ce. Reinhold Niebuhr as political 
theologian. Westport/Conn., Greenwood Press, 1972. 245 p. [Bibliographia 
221-234], (I 10.3) * (vol. I)

RENDTORFF, Trutz: P olitisch es Mandat d er  K irchen?  Grundfragen einer 
politischen Theologie. Trutz Rendtorff antwortet Winfried Hassemer. Das
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theologische Interview 27. Düsseldorf, Patmos, 1972. 61 S. 4.80 DM.
STEHL, Jan: Carl S chm itt und die p o litis ch e T heologie. In: FH 27 (1972) 

407-417.
WENDLAND, Heinz-Dietrich: Die A ufgabe ein er T heo logie d er  Politik in d er  

Gegenwart. In: NO 26 (1972) 339-349.
v. I 3: Lÿgstrup; I 11.2.3: Guichard, Solle; V 1: Spinoza; V 3.5: Reding.

4.1 NORMEN DER POLITIK -  NORMES DE LA POLITIQUE -  
FUNDAMENTALS OF POLITICAL ACTION

FIJALKOWSKI, Jürgen: Pluralistische o d e r  an tagon istisch e G esellschaft?  In: 
KÖNIG, René - Festschrift, 550-559.

NIELSEN, Kai: Norms and po litics. In: The Philosophical Forum (Boston) 
2 (1970/71) 3-14.

v. I 6: Hirsch-Weber.

4.2 ETHIK UND POLITIK -  ÉTHIQUE ET POLITIQUE -  
ETHICS AND POLITICS

CUNNINGHAM, Robert L.: Ju stice . Efficiency or fairness? In: Pt 52 (1971) 
253-281.

DÍAZ, Carlos: H ombre p o litico , h om bre moral. Lee y Discute 27. Algorta , 
Zero, 1972. 42 p. 13.- ptas.

MESSNER, Johannes: Das G ewissen als Instanz p o litis ch en  Handelns. In: 
PS 24, 208 (1973) 113-126.

NELL-BREUNING, Oswald v.: Wertmaßstäbe p o litis ch er E ntscheidungen. 
In: SZ 187 (1971) 426-428.

PAREKH, Bhikhu - BERKI, R.N. - ed.: The M orality o f  Politics. London, 
Allen & Unwin, 1972. 164 p. 3.- £.

RITTER, Gerhard: El prob lem a é t ic o  d e l pod er. Trad, del alemán por F. 
Rubio Llórente. Col. Biblioteca y Sociología, Serie Major. Madrid, Revista 
de Occidente, 1972. 186 p. * (vol. Ill)

RUSSELL, Bertrand: Moral und Politik. Aus dem Englischen übersetzt von 
Ruth Gillischewski. Russell-Studienausgabe. Sammlung Dialog 106, Texte. 
3. Auflage. München, Nymphenburger Verlagshandlung, 1973. 206 S.

TAUREK, John: C om m ents on  P ro fessor Cunningham’s address. In: Pt 52 
(1971) 368-373.

v. V 3.3.1: Leser.

4.3 RELIGION UND POLITIK -  RELIGION ET POLITIQUE -  
POLITICS AND RELIGION

ABRECHT, Paul: The Future as a „R elig iou s“ Problem . In: EcRev 24 (1972) 
176-189.
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ALTERMATT, Urs: Vom Volksverein zur Volkspartei. Zur Parteigeschichte 
des schweizerischen Katholizismus 1899-1912. In: SRs 71 (1972) 94-112.

BAGET BOZZO, Gianni: Chiesa e  utopia. Bologna, II Mulino, 1971. 209 p. 
2500 L.

BARRY, Colman James: G eburtsw ehen ein er Nation. Peter Paul Cahensly 
und die Einbürgerung der katholischen deutschen Auswanderer in Kirche 
und Nation der Vereinigten Staaten von Amerika. Aus dem Amerikanischen 
ins Deutsche übertragen von Karl und Grete Borgmann. Recklinghausen ■ 
Hamburg, Paulus-Verlag, 1971. 389 S. 29.-/37.- DM.

BRUCKBERGER, Raymond Léopold: Dieu e t  la politique. Paris, Plon, 1971. 
151 p. 18.40 Fr.f.

COSTE, René: Les D im ensions po litiq u es d e  la fo i. Coll. Points d’appui. 
Paris, Éditions ouvrières, 1972. 262 p. 20.- Fr.f.

— Le p r ê tr e  e t  la politique. In: NRT 94 (1972) 912-932.
L’ENGAGEMENT POLITIQUE DE LA PAROISSE CHRÉTIENNE. In: 

Conc(f) 84 (1973) 5-152.
GÓMEZ PÉREZ, Rafael: C onciencia  cristiana y  co n fl i c t o s  p o lítico s . Docu

mento periodístico 35. Barcelona, Dopesa, 1972. 199 p.
GONZÂLEZ-CAMINERO, Nemesio: Laicismo y  Catolicism o en  la ,,R epública  

id ea l“ d e  Ortega. In: Greg 52 (1971) 729-766.
HERBERT, Karl - Hrsg.: Christliche F reiheit im D ienst am M enschen. Deu

tungen der kirchlichen Aufgabe heute. Zum 80. Geburtstag von Martin 
Niemöller. Frankfurt a.M., Lembeck, 1972. 294 S. 32.- DM.

KOHL, Helmut: Politik aus ch ristlich er Verantwortung - Chance und Wirk
lichkeit. In: SRs 71 (1972) 290-296.

LÓPEZ TRUJILLO, Alfonso: La liberación y  e l  com prom iso  d e l cristiano 
ante la política . Bilbao, Mensajero, 1973. 128 p. 100.- pías.

MADELIN, Henri: M otivation d es  ch rétien s en  m atière politique. In: Etudes 
337 (1972) 15-31.

MAIER, Hans: R evolu tion  und Kirche. Zur Frühgeschichte der christlichen 
Demokratie. 3. Auflage. München, Kösel, 1973. 343 S. 29.50 DM. 
[Bibliographia 315-328], * (vol. IV)

MARSCH, Wolf-Dieter - Hrsg.: Die F reiheit planen. Christlicher Glaube und 
demokratisches Bewußtsein. Beiträge aus dem Institut für Christliche Ge
sellschaftswissenschaften Münster. Sammlung Vandenhoeck. Göttingen, 
Vandenhoeck & Ruprecht, 1971. 231 S. 22.- DM. *

OPTIONS POLITIQUES DE L’ÉGLISE. In: LV 20, 105 (1971) 1-130.
PLONGERON, Bernard: T héo logie e t  p o litiq u e au s iè c le  d es Lumières 

(1770-1820). Travaux d’histoire éthico-politique 25. Genève, Droz • Paris, 
Minard, 1973. 408 p. 36.- Fr.s., 63.30 Fr.f. [Bibliographia 367-385].

DAS POLITISCHE ENGAGEMENT DER CHRISTLICHEN GEMEINDE. In: 
Conc(d) 9 (1973) 231-305.

SCHUTTE, A. Gerhard: Die p o litis ch e Funktion relig iöser B ew egun gen  im 
südlichen  Afrika. In: ZEE 17 (1973) 17-25.
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v. 1 10.2: Mertens; I 11.2.2: Girardi, Kraiker; V 5.2.5: Childress.

4.4.1 RECHTLICHE NORMEN, ALLGEMEINES -  NORMES JURIDIQUES, EN GÉNÉRAL -  
LEGAL FUNDAMENTALS, IN GENERAL

v. I 11.10: Kaltenbrunner.

4.4.3.2 GRUNDGESETZ -  LOI FONDAMENTALE -  
FUNDAMENTAL LAW OF THE STATE

ABENDROTH, Wolfgang: Das Grundgesetz. Eine Einführung in seine poli
tischen Probleme. Politik in unserer Zeit 3. 3., erweiterte Auflage. Pfullingen, 
Neske, 1972. 103 S. 6.80 DM.

GRIMM, Dieter: Verfassungsfunktion und G rundgesetzreform . In: AöR 97 
(1972) 489-537.

HOLLERBACH, Alexander - SCHEUNER, Ulrich - STRAUSS, Walter: 
Totalrevision d es  G rundgesetzes? Veröffentlichungen der Katholischen 
Akademie der Erzdiözese Freiburg 24. Karlsruhe, Badenia, 1971. 53 S. 
4.50 DM.

MEYER, Klaus: B etrach tungen  über das S täd tebau förderungsgesetz  im 
Spannungsfeld d e s  G rundgesetzes. In: AöR 97 (1972) 12-31.

4.4.3.3 VERFASSUNG -  CONSTITUTION -  CONSTITUTIONS

CHARLESWORTH, James Clyde - ed.: Teoria e  m etod i in scienza politica . 
Traduzione di Silvia Adilardi Tozzi. Prefazione di Gianfranco Pasquino. 
Bologna, II Mulino, 1971. 457 p. 6000 L.

HAHN, Georg: V erfassungsreform in S chw ed en  - ein Z w ischenberich t. In: 
AöR 97 (1972) 31-59.

v. II 4.3: Kägi; IV 10.4: Schmidt; V 3.1: Kirchheimer, Loewenstein.

5.1 INNERER AUFBAU DER POLITISCHEN ORDNUNG, ALLGEMEINES -  
STRUCTURE INTERNE DE L’ORDRE POLITIQUE, GÉNÉRALITÉS -  

STRUCTURE OF THE POLITICAL ORDER, IN GENERAL

v. II 5.3: Rapporto...

5.2.1 DIE POLITISCHEN GRUNDRECHTE, ALLGEMEINES -  
LES DROITS POLITIQUES FONDAMENTAUX, GÉNÉRALITÉS -  

CIVIC RIGHTS, GENERAL WORKS

BLACKSTONE, W.T.: On ,,Basic p o litica l r igh ts“. In: The Southern Journal 
of Philosophy (Memphis) 9 (1971) 85-89.

18 Utz, Bibliographie VIII
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COLLIARD, Claude-Albert: Libertés publiques. Précis Dalloz. 4e édition.
Paris, Dalloz, 1972. XX,781 p. 38.- Fr.f. [Bibliographia XVU-XIX], (II 6.2.2) 

HANSEN, Jürgen: Die In stitu tion  d es  Ombudsman. Parlamente und Parteien 
4. Frankfurt a.M., Athenäum, 1972. VIII,188 S. 38.- DM. [Bibliographia 
176-188],

HONDERICH, Ted - ed.: Essays on  F reedom  o f  Action. London • Boston, 
Routledge & Kegan Paul, 1973. VIII,215 p. 3.- £. *

KELLY, Alfred H. - ed.: Foundations o f  f r e e d o m  in th e American Constitution. 
Essay index reprint series. Freeport/N.Y., Books for Libraries Press, 1972. 
XVIII,299 p. [Bibliographia 251-257].

KOMMERS, Donald P.: American Civil L iberties and C onstitutional Change. 
In: JböRG 21 (1972) 603-628.

MABLY, Gabriel Bonnot de: Des Droits e t  d e s  d evo irs du cito y en . Édition 
critique avec introduction et notes par Jean-Louis Lecercle. Paris, Didier, 
1972. L,241 p. 30.- Fr.f. [Bibliographia 225-230].

PAINE, Thomas: Die R ech te d es M enschen. In der zeitgenössischen Über
tragung von D.M. Forkel. Bearbeitet und eingeleitet von Theo Stemmier. 
Slg. Theorie. Frankfurt a.M., Suhrkamp, 1973. 347 S. 20.- DM. (II 6.2.2, 
II 10.3.3, II 1, V 1)

PELLOUX, Robert: Le c i t o y e n  d evan t l ’État. Que sais-je? 665. 4e édition 
mise à jour. Paris, Presses universitaires de France, 1972. 128 p. 3.95 Fr.f. 

POLIN, Raymond: L’ob liga tion  politiqu e. Collection Supérieure, Série Le 
Politique 2. Paris, Presses universitaires de France, 1971. 160 p. 12.- Fr.f. * 

RASSAT, Michèle-Laure: La R esponsabilité civile. Que sais-je? 1521. Paris, 
Presses universitaires de France, 1973. 128 p. 4.35 Fr.f.

REES, John: Equality. Coll. Key concepts in political science. New York, 
Praeger, 1971. 152 p. 5.- $. [Bibliographia 148-150].

ROBERT, Jacques: L ibertés publiques. Coll. Université nouvelle, Précis 
Domat. Paris, Montchrestien, 1971. 652 p. 35.- Fr.f.

WEINSTEIN, Michael A.: Basic p o litica l rights. In: The Southern Journal of 
Philosophy (Memphis) 9 (1971) 75-84.

5.2.2 FREIHEIT DER POLITISCHEN MEINUNG -  
LA LIBERTÉ D’EXPRESSION POLITIQUE -  

FREEDOM OF PUBLIC OPINION

BARRELET, Denis: La lib erté d e l ’in form ation . Abhandlungen zum schwei
zerischen Recht, N.F. 414. Berne, Staempfli, 1972. 11,236 p. 48.- Fr.s. 
(II 6.2.2)

BOSM AJI AN, Haig A. - ed. : The P rinciples and P ra ctice o f  F reedom  o f  Speech .
Boston, Houghton Mifflin, 1971. XIV,448 p.

CANAVAN, Francis: F reedom  o f  S p eech  and Press: For What Purpose?  In: 
AJJ 16 (1971) 95-142.

CASTRO FARINAS, J.A.: De la libertad d e  prensa. Madrid, Fragua, 1971. 
496 p.
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EISENHARDT, Ulrich: Die Garantie d er  P ressefreih eit in d er  Bundesakte von  
1815. In: St 10 (1971) 339-356.

ENTWURF EINES GESETZES ZUR FÖRDERUNG DER INFORMATIONS
UND PRESSEFREIHEIT. In: GMK 22 (1971) 312-319.

FISCHER, Konrad: Über d en  G eltungsbereich  d er  P ressefreih eit. Zürich, 
Schulthess, 1973. IX,204 S. 28.- s.Fr.

GROSS, Ingrid: Die In stitu tion  Presse. Zugleich ein Beitrag zum Wesen der 
Einrichtungsgarantie und ihrem Verhältnis zu den Individualgrundrechten. 
Berliner Abhandlungen zum Presserecht 12. Berlin, Duncker & Humblot,
1971. 206 S. 39.-DM. (III 17.3)

HOCKING, William Ernest: F reedom  o f  th e press, a fram ework  o f  prin cip le. 
A report from the Commission on Freedom of the Press. Coll. Civil liber
ties in American history. New York, Da Capo, 1972. XI,239 p.

JERSCHKE, Hans-Ulrich: Ö ffen tlichk eitsv erp flich tun g d er  Exekutive und 
In form a tion srech t d er  Presse. Schriften zum öffentlichen Recht 153. 
Berlin, Duncker & Humblot, 1971. 270 S. 48.60 DM. (III 17.3)

LANGE, Bettina: P ressefreih eit und  Pressekonzentration . Eine verfassungs
rechtliche Untersuchung über die Notwendigkeit und den Inhalt von Ge
setzen zur Strukturverbesserung des Pressewesens. Bonner rechtswissen
schaftliche Abhandlungen 91. Bonn, Röhrscheid, 1972. 114 S. 22.- DM. 

MARX, Hermann: P rob lem e d er inneren  Ordnung von  P resseunternehm en . 
In: NJW 25 (1972) 1547-1554.

PEMBER, Don R.: Privacy and th e Press. The Law, the Mass Media, and the 
First Amendment. Seattle/Washington, University of Washington Press,
1972. XIII,298 p. 8.95 $. [Bibliographia 287-291]. (III 17.3)

POSSER, Diether: Aktuelle p r ess er e ch tlich e  P roblem e. In: RPol 9 (1973) 
47-51.

SCHMID, Karlheinz: Freiheit d er  M einungsäußerung und stra fre ch tlich er  
Ehrenschutz. Juristische Studien 41. Tübingen, Mohr, 1972. IX,152 S. 
27.- DM.

SCHMITT GLAESER, Walter: Die M einungsfreiheit in d er  R ech tsp rechun g  
d es B undesverfassungsgerich ts. In: AöR 97 (1972) 60-123, 276-298. 

SELDES, George: F reedom  o f  th e press. Coll. Civil liberties in American 
history. New York, Da Capo Press, 1971. 380 p.

SPOO, Eckart: Warum w ir innere P ressefreih eit brauchen. In: GMK 22 (1971) 
129-136.

STAMMLER, Dieter: Die Presse als soziale und ver fa ssun gsrech tlich e Insti
tution. Eine Untersuchung zur Pressefreiheit nach dem Bonner Grundge
setz. Schriften zum Öffentlichen Recht 145. Berlin, Duncker & Humblot, 
1971. 374 S. 68.60 DM.

WIE LINKS KÖNNEN JOURNALISTEN SEIN? Pressefreiheit und Profit. 
Autorenkollektiv Presse. Mit einem Vorwort von Heinrich Böll. Rororo 
1599, Rororo aktuell. Reinbek b. Hamburg, Rowohlt, 1972.205 S. 3.80 DM.
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5.2.3 POLITISCHES VERBANDSRECHT -  DROIT D’ASSOCIATION POLITIQUE -  
FREEDOM OF ASSOCIATION (POLITICAL)

DÄUBLER, Wolfgang - MAYER-MALY, Theo: Negative K oa lition sfreih eit?  
Recht und Staat in Geschichte und Gegenwart 397/398. Tübingen, Mohr, 
1971. 48 S. 7.40 DM.

5.2.5 WIDERSTAND -  RÉSISTANCE -  RESISTANCE

BARI, S.A.: Gandhi’s d o c tr in e  o f  civ il resistance. New Delhi, Kalamkar 
Prakashan, 1971. XII,244 p. 30.- Rs. [Bibliographia 224-236].

BAYLES, Michael: The ju stifiab ility  o f  civ il d isob ed ien ce. In: RM 24 (1970/71) 
3-20.

BETZ, Joseph: Can civ il d isob ed ien ce b e ju stified ?  In: Social Theory and 
Practice (Tallahassee) 1, 2 (1970/71) 13-30.

BLACK, Virginia: The tw o fa c e s  o f  civ il d isob ed ien ce. In: Social Theory and 
Practice (Tallahassee) 1, 1 (1970/71) 17-25.

CHILDRESS, James F.: Civil d isob ed ien ce and p o litica l ob ligation . A study 
in Christian social ethics. Yale publications in religion 16. New Haven, 
Yale University Press, 1971. XV,250 p. 7.95 $. (V 4.3)

COFFIN, William Sloane - LEIBMAN, Morris L: Civil d isob ed ien ce. Aid or 
hindrance to justice? Rational debate series. Washington, American Enter
prise Institute for Public Policy Research, 1972. 93 p. 5.75 $.

COHEN, Carl: Civil D isobedien ce. Conscience, Tactics, and the Law. New 
York, Columbia University Press, 1971. 222 p. 7.50 $.

DISCUSSION SUR LA THÉOLOGIE DE LA RÉVOLUTION. Cogitatio 
fidei 64. Paris, Cerf • Tours, Marne, 1972. 208 p. 28.- Fr.f. (I 11.2.1)

ELLUL, Jacques: Contre les violen ts. Coll. Révisions. Paris, Centurion, 1972. 
223 p. 18.50 Fr.f.

FINN, James - ed.: C onscien ce and com m and. Justice and discipline in the 
military. New York, Random House, 1971. X,300 p. 8.95 $.

GANSEFORTH, Heinrich: Das W iderstandsrecht d e s  Art. 20 Abs. 4 Grund
g e se tz  im S ystem  d es  Verfassungsschutzes. Europäische Hochschulschriften, 
Reihe 2: Rechtswissenschaft 49. Bern, Lang • Frankfurt, Lang, 1971. XX, 
159 S. 36.- DM.

HALL, Robert T.: The m ora lity o f  civ il d isob ed ien ce. Harper torchbooks 
1573. New York, Harper & Row, 1971. XV,162 p. 2.25 $.

HANSON, Donald W. - FOWLER, Robert Booth - ed.: Obligation and dissent. 
An introduction to politics. Boston, Little Brown, 1971. XX,389 p.

KAUFMANN, Arthur - Hrsg.: W iderstandsrecht. Herausgegeben von Arthur 
Kaufmann in Verbindung mit Leonhard E. Backmann. Wege der Forschung 
173. Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1972. XIV,642 S. 
58.40 DM. [Bibliographia 561-615]. *
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KENT, Edward - ed.: R evolu tion  and th e ru le o f  law. Coll. A Spectrum 
book. Englewood Cliffs/N.J., Prentice-Hall, 1971. X,181 p. 6.- S.

KÖHLER, Michael: Die Lehre zum W iderstandsrecht in d er d eu ts ch en  k on 
stitu tion ellen  S taatsrech tsth eorie d er  1. Hälfte d e s  19. Jahrhunderts. 
Schriften zur Verfassungsgeschichte 18. Berlin, Duncker & Humblot, 
1973. 160 S. 29.60 DM.

KRÖGER, Klaus: W iderstandsrecht und d em ok ratisch e Verfassung. Recht und 
Staat in Geschichte und Gegenwart 399. Tübingen, Mohr, 1971. 23 S. 
4.50 DM. *

KUMAR, Krishan - ed. : R evolu tion . The theory and practice of a European 
idea. Coll. Readings in politics and society. London, Weidenfeld & Nichol
son, 1971. XVI,330 p. 3.50 £.

LANZA DEL VASTO[, Giuseppe Giovanni]: T echnique d e  la non -vio len ce. 
Textes réunis et présentés par Michel Random. Bibliothèque Médiations 
87. Paris, Denoël, 1971. 246 p. 7.50 Fr.f. *

LAWRENCE, John: Violence. In: Social Theory and Practice (Tallahassee) 
1, 2 (1970/71) 31-49.

MACF ARLANE, Leslie J.: Politica l D isobed ien ce. Coll. Studies in comparative 
politics. London, Macmillan, 1971. 95 p. 60p. [Bibliographia 79-95]. *

MARTIN, Rex: Socrates on  d isob ed ien ce  to  law. In: RM 24 (1970/71) 
21-38.

MAYER, Rainer: Friede du rch  Gewalt? Zur Frage des politischen Wider
standsrechts. Calwer Hefte 126. Stuttgart, Calwer Verlag, 1973. 48 S. 
2.90 DM.

MILLER, William Robert: N onviolence. Grundlagen einer christlichen Theorie 
der Gewaltlosigkeit. Aus dem Amerikanischen von Heinz G. Schmidt. 
Wuppertal, Jugenddienst, 1971. 123 S. 8.80 DM. *

MULLER, Jean-Marie: Stratégie d e  l ’a ction  non -vio len te. Paris, Fayard, 1972. 
267 p. 24.- Fr.f. [Bibliographia 265-267]. *

MURPHY, Jeffrie G. - ed.: Civil d isob ed ien ce and v io len ce. Basic problems 
in philosophy series. Belmont/Calif., Wadsworth, 1971. 151 p.

NOVACK, George: D em ocra cy and revolu tion . New York, Pathfinder, 1971. 
286 p. 2.95 $.

SMITH, Michael P. - DEUTSCH, Kenneth L. - ed.: Politica l ob liga tion  and 
civ il d isob ed ien ce. Readings. New York, Crowell, 1972. XI,431 p.

THOREAU, Henry David: Über d ie  P flich t zum Ungehorsam g e g e n  d en  Staat 
und andere Essays. Übersetzung, Nachwort und Anmerkungen von W.E. 
Richartz. Diogenes-Taschenbücher 19,2. Zürich, Diogenes, 1973. 86 S. 
* (vol. V)

WEINBERGER, Ota: Das W iderstandsrecht als r e ch tsm eth od o lo g is ch e s  Pro
blem. In: OeZR 22 (1971) 73-94. (II 3)

WELLS, Donald A.: Is ,,just v io len c e  like ju st w ar“ ? In: Social Theory and 
Practice (Tallahassee) 1, 1 (1970/71) 26-38.

WÜHRER, Sophia: Das W iderstandsrecht in d en  d eu ts ch en  Verfassungen nach
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1945. Ein rechtstheoretisches und rechtsphilosophisches Problem. Euro
päische Hochschulschriften, Reihe 2: Rechtswissenschaft 62. Bern, Herbert 
Lang ■ Frankfurt a.M., Peter Lang, 1973. 103 S. 27.- s.Fr.

ZASHIN, Elliot M.: Civil d isob ed ien ce and d em o cra cy . New York, Free 
Press, 1971. XIII,368 p.

v. I 8: Schultz; I 11.2.3: Hinrichs; V 1; Axinn, Beck; V 3.4.1: Held - Nielsen - 
Parsons.

5.2.6 KRIEGSDIENSTVERWEIGERUNG -  OBJECTION DE CONSCIENCE -  

REFUSAL TO SUBMIT TO MILITARY SERVICE

CATTELAIN, Jean-Pierre: L’O bjection  d e  co n sc ien ce . Que sais-je? 1517.
Paris, Presses universitaires de France, 1973. 128 p. 4.35 Fr.f.

KLEIN, Martin: B ew eis und Gewissen. Zur Beweiswürdigung im Anerken
nungsverfahren des Kriegsdienstverweigerers. Schriften zum Öffentlichen 
Recht 188. Berlin, Duncker & Humblot, 1972. 92 S. 19.80 DM.

KÖGEL, Manfred: Z ivild ienstp flich t ? Eine juristische Studie zur Kriegsdienst
verweigerung in der Bundesrepublik. Das wissenschaftliche Taschenbuch, 
Rechts- und Staatswissenschaften 34. München, Goldmann, 1972. 95 S.
14.- DM. [Bibliographia 88-93].

MUNlZ VEGA, Gonzalo: La ob je c ió n  d e  con cien cia . Su problemática ante 
la moral y el Derecho. Madrid, Speiro, 1972. 65 p.

5.2.9 POLITISCHE GRUNDRECHTE, EINZELFRAGEN -  LES DROITS POLITIQUES, 
QUESTIONS SPÉCIALES -  CIVIC LIBERTIES, PARTICULAR PROBLEMS

ERMACORA, Felix: D iskrim inierungsschutz und D iskrim inierungsverbot in 
d er Arbeit d er  Vereinten Nationen. Ethnos 11. Wien • Stuttgart, Braumüller,
1971. 266 S. [Bibliographia 256-258],

SINHA, S. Prakash: Asylum and international law. The Hague, Nijhoff, 
1971. XII,366 p. 52.40 fl.

5.3.1 ZENTRALISMUS UND FÖDERALISMUS, ALLGEMEINES -  
CENTRALISME ET FÉDÉRALISME, GÉNÉRALITÉS -  
CENTRALISM AND FEDERALISM, GENERAL WORKS

DEUERLEIN, Ernst: Föderalismus. Die historischen und philosophischen 
Grundlagen des föderativen Prinzips. München, List, 1972. 416 S. 26.-/ 
38.- DM. [Bibliographia 334-412]. *

HEUBL, Franz: Föderalismus als M odell fü r  Staat und  G esellscha ft von  
m orgen. In: PS 23, 203 (1972) 227-236.

KISKER, Gunter: K oop era tion  im Bundesstaat. Eine Untersuchung zum
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kooperativen Föderalismus in der Bundesrepublik Deutschland. Tübinger 
rechtswissenschaftliche Abhandlungen 33. Tübingen, Mohr, 1971. XIII, 
378 S. 58.-/Ô4.- DM.

LANG, Kaspar: Die Philosoph ie d e s Föderalismus. Versuch einer ethisch 
fundierten Staatsphilosophie der Verantwortung. Zürcher Beiträge zur 
Rechtswissenschaft, N.F. 368. Zürich, Schulthess, 1971. XXXII,353 S. 40.- 
s.Fr.

VAN WAUWE, Ludo: Fédéralism e, u top ie  ou  possib ilité?  Paris, Librairie gé
nérale de droit et de jurisprudence, 1971. 223 p. 26.50 Fr.f. *

5.3.2 POLITISCHE GEMEINDE -  COMMUNE POLITIQUE -  POLITICAL COMMUNE

ZIEBILL, Otto: Politische Parteien und kommunale S elbstverwaltung. Schrif
tenreihe des Vereins für Kommunalwissenschaften e.V., Berlin 7. 2., überar
beitete und erweiterte Auflage. Stuttgart • Berlin • Köln • Mainz, Kohl
hammer, 1972. 100 S. 12.80 DM. [Bibliographia 93-98]. * (vol. IV)

5.4.2.1 GEWALTENTEILUNG. ALLGEMEINES -  
SÉPARATION DES POUVOIRS, GÉNÉRALITÉS -  

THE SEPARATION OF POWERS, GENERAL WORKS

FLEINER,Thomas:Di'e D elegation als D ob lem  d es  Verfassungs- und Verwal
tungsrechts. Ein rechtsvergleichender Beitrag zur Rechtsprechung auf dem 
Gebiet der Gewaltentrennung. Arbeiten aus dem Juristischen Seminar der 
Universität Freiburg/Schweiz 40. Freiburg/Schweiz, Universitätsverlag, 1972. 
XXIV,136 S. 20.- s.Fr.

SCHMID, Gerhard: Das Verhältnis von  Parlament und R egierung im Zusam
m ensp iel d er staatlichen  M achtverteilung. Basler Studien zur Rechtswissen
schaft 99. Basel, Helbing & Lichtenhahn, 1971. XXV,271 S. 32.- s.Fr. 
[Bibliographia VII-XXIII], *

5.4.2.3.2 REGIERUNG -  LE GOUVERNEMENT -  THE GOVERNMENT

HOOK, Sidney: C om m ents on  P ro fessor N elson ’s address. The function of 
government. In: Pt 52 (1971) 335-342.

IS GOVERNMENT NECESSARY? Symposium by Peter Crosby, Donald 
Franzen, Charles Wheeler, Louis Rollins. In: Pt 52 (1971) 379-411. 

KAISER, Joseph H. - Hrsg.: Planung. VI: Integrierte Systeme der Planung und 
Budgetierung. Baden-Baden,Nomos, 1972.544 S. 53.-DM.(V 5.4.2.3.3) * 

NELSON, John O.: The fu n c t io n  o f  governm en t. In: Pt 52 (1971) 161-185. 
SADOWSKY, James: C om m ents on  P ro fessor Kaufman’s address. In: Pt 52 

(1971) 343-345.
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5.4.2 .3 .3 VERWALTUNG - L ’ADMINISTRATION -  THE ADMINISTRATION

ALBROW, Martin: Bürokratie. Aus dem Englischen von Ulrike Roeckl. List-Ta
schenbücher der Wissenschaft 1557, Politik. München, List, 1972. 195 S.
6.80 DM. [Bibliographia 176-188],

DEMOKRATIE UND VERWALTUNG. 25 Jahre Hochschule für Verwaltungs
wissenschaften Speyer. Schriftenreihe der Hochschule Speyer 50. Berlin, 
Duncker & Humblot, 1972. 682 S. 58.-/68.- DM. (V 5.5.7.1)

ELLWEIN, Thomas - ZOLL, Ralf: B eru fsbeam ten tum  - Anspruch und Wirk
lichkeit. Zur Entwicklung und Problematik des öffentlichen Dienstes. Düssel
dorf, Bertelsmann, 1973. 270 S. 35.- DM.

GÖB, Rüdiger: Verwaltungsstruktur und  G esellschaftswandel. In: NO 27 
(1973) 1-17.

LEFORT, Claude : E léments d ’une critiqu e d e  la bureaucratie. Travaux de droit, 
d’économie, de sociologie et de sciences politiques 85. Genève, Droz, 1971. 
369 p. (I 11.7.2)

LEISNER, Walter: Grundlagen d es  B eru fsbeam tentum s. Mit einer Studie über 
das Leistungsprinzip. GodesbergerTaschenbücher,Wissenschaftliche Reihe 7. 
Bonn-Bad Godesberg, Godesberger Taschenbuch-Verlag, 1971. 80 S. 15.80 
DM.

SCHMIDT, Walter: Die P rogramm ierung von  V erwaltungsentscheidungen. In: 
AöR 96 (1971) 321-354.

SONTHEIMER, Kurt - BLEEK, Wilhelm: A bschied vom  B eru fsbeam tentum . 
Perspektiven einer Reform des öffentlichen Dienstes in der Bundesrepublik 
Deutschland. Slg. Standpunkt. Hamburg, Hoffmann & Campe, 1973. 109 S.
8.80 DM.

ZOLLER, Wolfgang: Über d ie  B edeu tung d es Art. 80 GG. Gewaltenteilungs
grundsatz und Normensetzung durch die Verwaltung. Europäische Hoch
schulschriften, Reihe 2: Rechtswissenschaft 41. Bern, Lang ■ Frankfurt a.M., 
Lang, 1971. XXV,186 S. 26.- DM. 

v. II 6.2.2: Scholz; V 5.4.2.3.2: Kaiser; V 5.5.7.1: Simson - Kriele.

5.4.2 .4 RICHTERLICHE GEWALT -  POUVOIR JUDICIAIRE -JU D IC IA L POWER

HALLER, Walter: Suprem e Court und Politik in d en  USA. Fragen der Justi
ziabilität in der höchstrichterlichen Rechtsprechung. Bern, Stämpfli, 1972. 
XXVI,384 S. 65.- s.Fr.

5.5.1 STAATSFORMEN, ALLGEMEINES -  FORMES DE L’ÉTAT, GÉNÉRALITÉS -  
FORMS OF GOVERNMENT, GENERAL WORKS

HERRSCHAFTSMODELLE UND IHRE VERWIRKLICHUNG. Institut für 
Begabtenförderung der Konrad-Adenauer-Stiftung, Bonn. Mainz, v. Hase &
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Koehler, 1971. 194 S. 12.80 DM.
STAMMEN, Theo: R egierun gssy stem e d er  G egenwart. Reihe Kohlhammer. 

3., überarbeitete und erweiterte Auflage. Stuttgart • Berlin • Köln • Mainz, 
Kohlhammer, 1972. 248 S. 19.80 DM. [Bibliographia 237-241],

— Sistemas p o l í t i c o s  actuales. Traducido del alemán por José Rafael ChocomelL 
Punto Omega 36. 2.a edición. Madrid, Guadarrama, 1972. 294 p.

v. V 5.5.7.1: Smith.

5.5.7.1 DEMOKRATIE, ALLGEMEINES -  DÉMOCRATIE, GÉNÉRALITÉS -  
DEMOCRACY, GENERAL WORKS

ALBERDI, Ricardo: ¿Política o  tecn ocra cia ?  Irün, Ethos, 1971. 36 p. 
BERMBACH, Udo - Hrsg. : T heorie und  Praxis d er  d irek ten  Demokratie. Texte 

und Materialien zur Räte-Diskussion. Herausgegeben und eingeleitet von Udo 
Bermbach. Uni-Taschenbücher 187, Probleme der Politik. Opladen, West
deutscher Verlag, 1973. 380 S. 19.80 DM. [Bibliographia 371-379]. 

BESSON, Waldemar - JASPER, Gotthard: Das Leitbild d er  m od ern en  D emo
kratie. Bauelemente einer freiheitlichen Staatsordnung. 4., überarbeitete und 
erweiterte Auflage. München • Frankfurt • Berlin • Hamburg ■ Essen, List,
1971. 119 S. 6.80 DM. [Bibliographia 116-119]. * (vol. V)

BOSSLE, Lothar: Demokratie oh n e A lternative. Stuttgart, Seewald, 1972. 
51 S. 4.80 DM. *

BRÜGGEMANN, Wolfgang: Der M ensch in d er m od ern en  Demokratie. Eine 
Handreichung zum Verständnis des Politischen. Christliche Strukturen in der 
modernen Welt 3. Essen, Ludgerus, 1971.129 S. 7.80DM. [Bibliographia 121- 
129],

BUCHHEIM, Hans - RAABE, Felix - Hrsg.: Thesen g e g e n  d en  M ißbrauch d er  
Demokratie. Eine Dokumentation. Stuttgart, Seewald, 1972.191 S. 12.- DM. 

CALDERA, Rafael: E specificidad d e  la d em ocra cia  cristiana. Barcelona, Nova 
Terra, 1973. 150 p. 100.- ptas.

COHEN, Carl: D em ocracy. Athens, University of Georgia Press, 1971. 
XV,302 p. 10.- $.

DAHL, Robert: Après la révolu tion . L’autorité dans une société modèle. 
Traduit par Annie de Mèredieu. Coll. Liberté de l’esprit. Paris, Calmann-Lévy,
1972. 244 p. 20.45 Fr.f.

DUVERGER, Maurice: Janus. Les deux faces de l’Occident. Coll. Les grandes 
études contemporaines. Paris, Fayard, 1972. XVIII,272p. 30.-Fr.f. *

— Demokratie im tech n is ch en  Zeitalter. Das Janusgesicht des Westens. Über
setzt und mit einem Vorwort von Kurt Sontheimer. Piper-Sozialwissen
schaft 16, Texte und Studien zur Politologie. München, Piper, 1973. 274 S.
19.80 DM.

EISFELD, Rainer: Pluralismus zw isch en  Liberalismus und Sozialismus. Reihe 
Kohlhammer. Stuttgart ■ Berlin • Köln • Mainz, Kohlhammer, 1972. 195 S.
10.80 DM. [Bibliographia 179-190]. *
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FERRANDO BADIA, Juan: D em ocracia  en  transform ación. Madrid, Tecnos,
1973. 200 p. 220.- pías.

GARCIA SANMIGUEL, L.: La so cied ad  autogestionada. Una utopia democrá
tica. Prólogo de Dionisio Ridruejo. Colección Hora H. 32. Madrid, Seminarios 
y Ediciones, 1972. 192 p.

GEISMANN, Georg: The D em ocra tic Legal Order and Politics. In: Eth 81 
(1970/71) 314-325.

GOERNER, E.A. - ed.: D em ocra cy in crisis. New challenges to constitutional 
democracy in the Atlantic area. International studies of the Committee on 
International Relations, University of Notre Dame. Notre Dame/Ind., Uni
versity of Notre Dame Press, 1971. XV,199 p. 9.95 $.

HENNIS, Wilhelm: Die m ißverstanden e Demokratie. Demokratie, Verfassung, 
Parlament. Studien zu deutschen Problemen. Herderbücherei 460, Die gelbe 
Serie. Freiburg i.Br. • Basel • Wien, Herder, 1973. 175 S. 4.90 DM.

HOFFMANN, Pierre - PATELLIS, Nikitas: Demokratie als N ebenprodukt. 
Versuch einer öffentlichen Planung. ReiheHanser82.München,Hanser, 1971. 
133 S. 9.80 DM.

HOFMANN, Rupert: Demokratie und Freiheit. Kritische Anmerkungen zur 
Vergötzung desMehrheitswillens. In: PS 23, 204 (1972) 382-397.

JENKINS, Iredell: The disappoin tm en t o f  th e d em o cra tic ex p ecta tion  or  
d em o cra cy  as pu re fo rm . In: TheMonist(La Salle) 55 (1971) 134-159.

JULIEN, Claude: Le su ic id e d e s  d ém ocra ties. Essai. Paris, Grasset, 1972. 316 p. 
26.- Fr.f. [Bibliographia 305-308],

KAUFMAN, Arnold S.: D em ocra cy and th e paradox o f  want-satisfaction. In: 
Pt 52 (1971) 186-215.

KRAMER, DanielC.: Participatory d em o cra cy . Developing ideals of the political 
left. Cambridge/Mass., Schenkman, 1972. 249 p. [Bibliographia 231-236]. 
(I 11.6)

KRISTOL, Irving: On th e d em o cra tic idea in America. New York, Harper & 
Row, 1972. IX,149 p. 5.- $.

LANGGUTH, Gerd - Hrsg.: O ffensive Demokratie. Versuch einer rationalen 
Orientierung mit Beiträgen von Warnfried Dettling, Thomas Jansen, Gerd 
Langguth, Lothar Theodor Lemper, Ruprecht Polenz, Heinz-Jürgen Prangen
berg, Horst Teltschik, Thomas G. Vetterlein und Werner Weidenfeld. Stutt
gart, Seewald, 1972. 236 S.

LEHMBRUCH, Gerhard: Das p o litis ch e S ystem  Ö sterreichs in v e rg le ich en d er  
Perspektive. In: OeZR 22 (1971) 35-56.

LEHMBRUCH, Gerhard - BEYME, Klaus von - FETSCHER, Iring - Hrsg.: 
D em okratisches S ystem  und  p o litis ch e Praxis d er Bundesrepublik. (Für Theo
dor Eschenburg). München, Piper, 1971. 506 S. 28.-/38.- DM.

LEIBHOLZ, Gerhard: Problem as fundam en ta les d e  la d em ocra cia  moderna. 
Col. Civitas. Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1971. 255 p.200.- ptas. 
* (vol. V)

— Verfassungsstaat - V erfassungsrecht. Urban-Taschenbücher 825, Reihe 80.
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Stuttgart, Kohlhammer, 1973. 117 S. 7.20 DM. [Bibliographia 115-117]. * 
LENK, Kurt: Wie dem ok ratisch  ist d er  Parlamentarismus? Grundpositionen ei

ner Kontroverse. Urban-Taschenbücher 824, Reihe 80. Stuttgart • Berlin • 
Köln • Mainz, Kohlhammer, 1972. 88 S. 7.20 DM. [Bibliographia 86-88], 

MACIVER, Robert Morrison: Leviathan and th e p eop le . Port Washington/N.Y., 
Kennikat, 1972. IX, 182 p.

MACPHERSON, C.B.: D em ocra tic Theory. Essays in retrieval. Oxford, Claren
don Press, 1973. XII,255 p. 2.75 £.

MCCLELLAN, Joseph P.: D em ocracy. Its meaning, purpose, and significance.
San Francisco, Boyd & Fraser, 1971. V,84 p.

NARR, Wolf-Dieter: Demokratie zur Entwicklung - Entwicklung zur D emo
kratie. Thesen zu Statik und Dynamik von Demokratie. In: OeZP 2 (1973) 
19-31.

NASCHOLD, Frieder: Organisation und Demokratie. Untersuchungen zumDe- 
mokratisierungspotential in komplexen Organisationen. Reihe Kohlhammer. 
2. Auflage. Stuttgart • Berlin • Köln • Mainz, Kohlhammer, 1971. I l l  S.
12.80 DM. [Bibliographia 107-111]. * (vol. Vii)

NATHAN, N.M.L.: On th e ju stifica tion  o f  d em o cra cy . In: The Monist (La Salle) 
55 (1971) 88-120.

ODEGARD, Holtan P.: The p o lit ics  o f  truth. Toward reconstruction in demo
cracy. University, University of Alabama Press, 1971. XI,439 p. 13.50 $. 

OPPENHEIM, Felix E.: D em ocra cy - C haracteristics in clud ed  and ex cluded.
In: The Monist (La Salle) 55 (1971) 29-50.

PENNOCK, J. Roland: D em ocra tic p o litica l th eory . A typological discussion.
In: The Monist (La Salle) 55 (1971) 61-88.

PERRY, Charner: Ethics and D em ocracy. In: Eth 83 (1972/73) 87-107. 
PERRY, Charner M. -ed.: The p h ilo soph y  o f  American d em o cra cy . Essay and 

general literature index reprint series. Port Washington/N.Y., Kennikat,
1971. XVII,152 p.

PETERSDORFF, Eggert von - Red.: Material zur Demokratie-Diskussion. 
Dokumentation: Bernhard Gebauer, Eggert von Petersdorff. Bibliographie: 
Jutta-Brigitte Bohle und Eva-Maria Lackmann. Materialien zur Tagungs- und 
Seminararbeit der Politischen Akademie Eichholz 23. Bonn, Eichholz-Verlag,
1972. 136 S. [Bibliographia 129-136],

PICKLES, Dorothy: D em ocracy. Coll. Ideas in action. New York, Basic Books, 
1971. 200 p. 5.95 S.

RYFFEL, Hans: Der dem ok ratische Gedanke im p o litis ch en  und im sozialen 
Bereich . In: Demokratie und Verwaltung. 25 Jahre Hochschule für Verwal
tungswissenschaften Speyer. Berlin, Duncker & Humblot, 1972. 191-209. 

SARTORI, Giovanni: D em ocra tic th eory . Based on the author’s translation of 
Democrazia e definizione (2d ed.). Westport/Conn., Greenwood Press, 1973. 
XVI,479 p. * (vol. II)

SCHARPF, Fritz: D em okratieth eorie zw isch en  Utopie und Anpassung. Kon- 
stanzerUniversitätsreden 25.2. Auflage. Konstanz, Universitätsverlag, 1972.
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98 S. * (vol. VII)
SCHIFFERS, Reinhard: E lem ente direk ter D emokratie im Weimarer R egierungs

system . Beiträge zur Geschichte des Parlamentarismus und der politischen 
Parteien 40. Düsseldorf, Droste, 1971. 323 S. 48.- DM.

SCHOLLER, Heinrich: B erich t über d ie Jahrestagung 1970 d er Vereinigung d er  
D eutsch en  Staatsrechtslehrer. In: AöR 96 (1971) 85-99. 

SCHRENCK-NOTZING, Caspar von: Demokratisierung. Konfrontation mit der 
Wirklichkeit. Langen-Müller-Stichworte 1. München • Wien, Langen-Müller, 
1972. 141 S. 6.80 DM.

SIMSON, Werner von - KRIELE, Martin: Das dem ok ratisch e Prinzip im Grund
gesetz . - OSSENBÜHL, Fritz - GALLWAS, Hans-Ullrich: Die Erfüllung 
von Verwaltungsaufgaben durch  Private. Berichte und Diskussionen auf 
der Tagung der Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer in Speyer am 
8. und 9. Oktober 1970. Veröffentlichungen der Vereinigung der Deutschen 
Staatsrechtslehrer 29. Berlin • New York, de Gruyter, 1971. 295 S. 58.- DM. 
(V 5.4.2.3.3)

SMITH, Gordon: Politics in Western Europe. A comparative analysis. London, 
Heinemann, 1972. XI,403 p. 4.- £. (V 5.5.1)

SMITH, James Ward: Ju s t i c e  and d em o cra cy . In: The Monist (La Salle) 55 
(1971) 121-133.

SOMARY, Felix: Krise und Zukunft d er  Demokratie. Mit einem Vorwort von 
Otto Habsburg. 2. Auflage. Wien ■ München, Herold, 1971. 158 S. 98.- S,
15.80 DM. *

SPANNRAFT, E.M.: Demokratie - M echanismen d e r  H errschaft? Einführung 
in die Politikwissenschaft mit Quellentexten. Reihe Politische Analysen. 
Starnberg, Raith, 1972. 245 S. 11.80 DM. [Bibliographia 229-240]. * 

THIEME, Werner: Partizipation - D emokratie - Bürokratie. In: RPol 8 (1972) 
68-70.

WEIS, Josef: In tegra le Demokratie. Gesellschaftsordnung der Menschlichkeit. 
In: NO 26 (1972) 401-412.

WEISS, Claus: Toleranz als Verfassungsprinzip. Zur Frage der Selbstverwirk
lichung des Menschen in der Demokratie. In: GMK 22 (1971) 65-72. 

ZIMPEL, Gisela: Selbstbestim m ung o d e r  Akklamation? Politische Teilnahme 
in der bürgerlichen Demokratietheorie. Stuttgart, Enke, 1972. VIII,220 S.
33.80 DM. [Bibliographia 217-220].

ZWYSSIG, Kurt: Repräsentation. Versuch einer neuen Repräsentationstheorie. 
Zürcher Beiträge zur Rechtswissenschaft, N.F. 379. Zürich, Schulthess, 1971. 
171 S. 24. s.Fr.

v. I 10.1: Moore; I 11.2.2: Kreiterling; I 11.7.2: Levine; III 13.2: D iaz;V l: Ro
senberg; V 5.4.2.3.3: Demokratie...
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5.5.7.2 BEGRIFF DER DEMOKRATIE -  NOTION DE DÉMOCRATIE - 
DEFINITION OF DEMOCRACY

COHEN, Carl: The ju stifica tion  o f  d em o cra cy . In: The Monist (La Salle) 55 
(1971) 1-28.

v. V 3.3.1: Narr - Naschold.

5.5.7.3 VOLKSSOUVERÄNITÄT -  SOUVERAINETÉ POPULAIRE -  
SOVEREIGNTY OF THE PEOPLE

REIBSTEIN, Ernst: Volkssouveränität und F reiheitsrech te. Texte und Studien 
zur politischen Theorie des 14.-18. Jahrhunderts. Herausgegeben von Claus
dieter Schott. 2 Bde. Orbis academicus, Sonderbände 1/1 und 1/2. Frei
burg • München, Alber, 1972. 487/477 S. 154.- DM. (II 6.2.2) *

SCHUBER, Friedrich Hermann: Volkssouveränität und  Heiliges R öm isch es 
Reich. In: HistZ 213 (1971) 91-122. (V 3.2)

5.5.7 .4 WAHLEN -  ÉLECTIONS -  ELECTIONS

BADURA, Peter: Über Wahlen. Rudolf Smendzum 90. Geburtstag. In: AöR 97 
(1972) 1-11.

FENSKE, Hans: Wahlrecht und Parteien system . Ein Beitrag zur deutschen Par
teiengeschichte. Frankfurt a.M., Athenäum, 1972. 388 S. 48.-DM.

WUERMELING, Henric L.: Werden w ir fa ls ch  reprä sen tiert?  Sinn und Wider
sinn des heutigen Parlamentarismus. Slg. Kindler-Paperback. München, Kind- 
ler, 1971. 216 S. 12.80 DM. *

5.5.7.5 PARLAMENT, REGIERUNG -  PARLEMENT, GOUVERNEMENT -  

PARLIAMENT, GOVERNMENT

BEYME, Klaus von: Die parlam entarischen R egierun gssy stem e in Europa. 2., 
durchgesehene und ergänzte Auflage. München, Piper, 1973. 1024 S. 
148.- DM. [Bibliographia 969-1008],

BÖCKENFÖRDE, Ernst-Wolfgang: Planung zw isch en  R egierungund  Parlament.
Ernst Forsthoff zum 70. Geburtstag. In: St 11 (1972) 429-458.

GERLICH, Peter: Parlamentarische K on tro lle im p o litis ch en  System . Die Ver
waltungsfunktionen des Nationalrates in Recht und Wirklichkeit. Forschun
gen aus Staat und Recht 21. Wien • New York, Springer, 1973. XIV,354 S. 
580.- S, 37.80 I. [Bibliographia 331-343].

IONESCU, Ghita - MADARIAGA, Isabel de: Die Opposition. Ihre politische 
Funktion in Vergangenheit und Gegenwart. Aus dem Englischen übertragen
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von Peter de Mendelssohn. Beck’sche schwarze Reihe 81. München, Beck,
1971. VI,217 S. 12.80 DM. *

JÄGER, Wolfgang: Ö ffen tlichk eit und Parlamentarismus. Eine Kritik an Jürgen 
Habermas. Urban-Taschenbücher 837, Reihe 80. Stuttgart ■ Berlin • Köln • 
Mainz, Kohlhammer, 1973. 107 S. 8.- DM.

KOBZINA, Alfred: Parlamentarismus h eu te. Sein Wesen und sein Wandel. Po
litische Bildung 5. Wien, Verlag für Geschichte und Politik, 1971. 31 S. 10.-S.

LOEWENBERG, Gerhard: M odern Parliaments. Change or Décliné? Chicago, 
Aldine Atherton, 1971. 179 p. [Bibliographia 172-173].

RITTER, Gerhard A.: Parlament und D emokratie in Großbritannien. Studien 
zur Entwicklung und Struktur des politischen Systems. Göttingen, Vanden- 
hoeck & Ruprecht, 1972. 378 S. 39.- DM.

v. V 3.1: Loewenstein.

5.5.7.6 PARTEIEN -  PARTIS -  POLITICAL PARTIES

ADAM, Uwe Dietrich: A bgeordnetenm andat und Parteienw echsel. Zueinem 
Problem unserer politischen Ordnung, ln: PV 13 (1972) 300-310.

BORELLA, François: Les Partis p o litiq u es dans la France d ’au jou rd ’hui. Poli
tique 56. Paris, Seuil, 1973. 248 p. 7.50 Fr.f.

DITTBERNER, Jürgen: N euere d eu tsch sp ra ch ige Parteienliteratur. In: PV 13 
(1972) 130-147.

FISICHELLA, Domenico - ed.: Partiti e  grupp i di p ression e. A cura di Dome
nico Fisichella. Coli. Problemi e prospettive, Serie di scienza politica. Bolog
na, 11 Mulino, 1972.352 p.3500L. [Bibliographia 347-352], (V 5.5.7.7)

FLECHTHEIM, Ossip K. - Hrsg.: Die Parteien d er  Bundesrepublik D eutschland. 
Hamburg, Hoffmann & Campe, 1973. 597 S. 29.80 DM.

HENKE, Wilhelm: Das R ech t d er p o litis ch en  Parteien. Göttinger rechtswissen
schaftliche Studien 50. 2., neubearbeitete Auflage. Göttingen, Schwartz,
1972. XII,298 S. 48.- DM. * (vol. IV)

JÄGER, Wolfgang - Hrsg.: Partei und System . Eine kritische Einführung in die 
Parteienforschung. Reihe Kohlhammer. Stuttgart ■ Berlin • Köln • Mainz, 
Kohlhammer, 1973. 255 S. 24.- DM. *

JUST, Dieter - RÖHRIG, Peter: Was w ollen  d ie P arteien? Ein synoptischer 
Vergleich der programmatischen Erklärungen. Slg. Theorie und Praxis der 
deutschen Sozialdemokratie.Bonn, Neue Gesellschaft, 1972.114 S. 12.- DM.

KAACK, Heino: G esch ich te und Struktur d es  d eu ts ch en  Parteien system s. Op
laden, Westdeutscher Verlag, 1971. 750 S. 33.-/49.- DM.

KOMMERS, Donald P.: Politics and Ju risp rud en ce in West G ermany: State 
Financing o f  P olitica l Parties. In: AJJ 16 (1971) 215-241.

KRAEHE, Rainer: Le F inancem ent d es partis politiques. Contribution à l’étude 
du statut constitutionnel des partis politiques. Publications de l’Université de 
Rouen 18, Série juridique. Paris, Presses universitaires deFrance, 1972. 124 p.
20.- Fr.f. [Bibliographia 119-124].
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LEES, John D. - KIMBER, Richard - ed.: Politica l Parties in M odern Britain. 
An Organizational and Functional Guide. Edited and Introduced by John D. 
Lees and Richard Kimber. London, Routledge & Kegan Paul, 1972. XI,288 p. 
3.15 £.

LEICHT,Robert: Der fr e i e  A bgeordn ete im Parteienstaat. In: FH 26 (1971) 
819-827.

MABILEAU, Albert - MERLE, Marcel: Les Partis p o litiq u es en  Grande-Breta
gn e. Que sais-je? 1174, 3e édition mise à jour. Paris, Presses universitaires de 
France, 1972. 128 p. 3.95 Fr.f. [Bibliographia 126-127].

MAURER, Hartmut: Das Verbot p o litis ch er Parteien. Zur Problematik des 
Art. 21 Abs. 2 GG. In: AöR 96 (1971) 203-236.

MICHELS, Robert: Les Partis po litiques. Essai sur les tendances oligarchiques 
des démocraties. Préface de René Rémond. Coll. Science. Paris, Flammarion, 
1971.313 p. 9.50 Fr.f.

OLZOG, Günter - HERZIG, Arthur: Die p o litis ch en  Parteien in d e r  Bundesre
publik D eutschland. Geschichte und Staat 104. 7., durchgesehene und auf 
den neuesten Stand gebrachte Aufl. München, Olzog, 1972. 167 S. 3.80 DM.

SIVINI, Giordano - ed.: S ocio log ía  d e i partiti po litici. A cura di Giordano Si- 
vini. Coli. Problemi e prospettive, Sociología. Bologna, II Mulino, 1971. 
320 p. 2500 L.

WEGNER, Helmut: Die B edeu tung d er  Parteien und  Verbände in d e r  D emo
kratie. In: NO 26 (1972) 458-461. (III 15.9)

5.5.7.7. SPIEL DER DEMOKRATISCHEN KRÄFTE -  DYNAMISME DÉMOCRAT 
DEMOCRATIC DYNAMISM

JÄGER, Wolfgang: P olitisch e Partei und parlam entarische O pposition. Eine 
Studie zum politischen Denken von Lord Bolingbroke und David Hume. Or- 
do politicus 15. Berlin, Duncker & Humblot, 1971.296 S. 56.60 DM.

PRICE, Don K.: S cien ce e t  p ou voir. Traduit de l ’américain par France Aubert. 
Le Phénomène scientifique 1. Paris, Fayard, 1972. VI,303 p. 38.- Fr.f. *

VÖLPEL,Dagobert: R ech tlich er Einfluß von  W irtschaftsgruppen a u f d ie Staats
gesta ltung. Schriften zum Öffentlichen Recht 198. Berlin, Duncker & Hum - 
blot, 1972. 194 S. 44.60 DM.

v. III 6: Politik...; III 13.2: Hancock - Sjoberg; III 15.9: Ehrlich; V 5.5.7.6: Fi- 
sichella.

5.5.7.9.2 DEMOKRATIEN, EINZELNE FORMEN -  DÉMOCRATIES, DIFFÉRENTES FORMES -  
DEMOCRACIES, PARTICULAR TYPES

BIRCH, A.H.: R epresen tation . Coll. Key concepts in political science. New 
York, Praeger, 1972. 149 p. 5.- $.
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FEJTÖ, François: Die G esch ich te d er Volksdemokratien. Deutsche Ausgabe 
von Helmut Hoyer. I: Die Ära Stalin, 1945-1953. II: Nach Stalin, 1953-1972. 
Graz • Wien • Köln, Styria, 1972. 483/617 S. 560.- S, 98.- DM. [Biblio- 
graphia 465-483/549-598], (I 11.7.2)

— Historia d e  las d em ocra cia s popu lares, 1953-1970. I: Los acontecimientos. 
II: Estructuras y  tendencias. Trad. del francés de Manuel Cuesta. Col. Novo- 
curso. Barcelona, Martínez Roca, 1971 (I 11.7.2)

KOCH, Claus - SENGHAAS,Dieter - Hrsg.: Texte zur Technokratiediskussion. 
Slg. Kritische Studien zur Politikwissenschaft. 2. Auflage. Frankfurt a.M., 
Europäische Verlagsanstalt, 1971.355 S. 23.-DM.[Bibliographia350-355]. 

MEDVEDEV, Roy Aleksandrovitch: De la d ém o cra tie  socia liste. Trad. par 
Sybil Geoffroy. Préface de Georges Haupt. Paris, Crasset, 1972. 386 p. 
32.- Fr.f.

MOYA, Carlos: Burocracia  y  so ciedad  industrial. Col. ITS. Madrid, Edicusa, 
1972. 280 p. 250.- ptas.

5.5.8 KOLONIALISMUS -  COLONIALISME -  COLONIALISM

AGERON, Charles-Robert: L’A nticolonialism e en  France, d e  1871 a 1914. 
Dossiers Clio 67. Paris, Presses universitaires de France, 1973. 96 p. 9.30 Fr.f.

HÖFFNER, Joseph: Kolonialism us und Evangelium. Spanische Kolonialethik 
im Goldenen Zeitalter. 3., verbesserte Auflage. Trier, Paulinus, 1972. 
VII,455 S. 45.- DM. [Bibliographia 423-447]. (II 10.3.3) * (vol. VII)

JALEE, Pierre: Das n eu es te  Stadium d es  Imperialismus. Aus dem Französi
schen von Karl Held. München, Hanser, 1971. 204 S. 19.80 DM.

MOMMSEN, Wolfgang J. - Hrsg.: Der m odern e Imperialismus. Herausgegeben 
und eingeleitet von Wolfgang J. Mommsen. Reihe Kohlhammer. Stuttgart ■ 
Berlin • Köln • Mainz, Kohlhammer, 1971. 192 S. 9.50 DM.

VEDOVATO, Giuseppe: D ecolonizzazione e  sviluppo. Pubblicazione della Ri- 
vista di Studi Politici Internazionali di Firenze.Sesto Fiorentino (Firen
ze), S.E.T.I., 1971. 420 p. 3400 L.

5.6.2 EINZELNE POLITISCHE KRÄFTE -  
DIFFÉRENTS GENRES DE FORCES POLITIQUES -  

DIFFERENT KINDS OF POLITICAL FORCES

BACHRACH, Peter - ed.: Politica l e lites  in a d em o cra cy . New York, Atherton 
Press, 1971. 175 p.

PASSIGLI, Stefano - ed.: P otere e d  é lites  p o litich e . A cura di Stefano Passigli. 
Coli. Problemi e prospettive, Scienza politica. Bologna, II Mulino, 1971. 
206 p. 2000 L.
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6.1.1 AUSSENPOLITIK, ALLGEMEINES -  POLITIQUE EXTÉRIEURE. GÉNÉRALITÉS -  
FOREIGN POLICY, GENERAL WORKS

BOSC, Robert: Un n ou vel équ ilibre m ondial? In: Proj (1972) 21-24.
CAMP AGNOLO, Umberto: La p lu s grand e révolu tion . Une paix qui n’a pas 

pour alternative la guerre. Coll. L’Évolution du monde et des idées. Neuchâtel, 
La Baconnière, 1971. 258 p. *

COPLIN, William D.: In trodu ction  to  in ternational po litics. A theoretical 
overview. Markham political science series. Chicago, Markham, 1971. 
XIX,391 p.

DEUTSCH, Karl W. : Die Analyse in ternationa ler Beziehungen. Konzeption und 
Probleme der Friedensforschung. Aus dem Amerikanischen übersetzt von 
Hans-Joachim Krüger. Slg. Kritische Studien zur Politikwissenschaft. Frank
furt a.M., Europäische Verlagsanstalt, 1971. 302 S. 28.- DM.

DOUGHERTY Jam es E. - PFALTZGRAFF, Robert L„ Jr.: C ontending Theo
ries o f  In ternational R elations. Philadelphia/Pa., Lippincott, 1971. XVI,416p.

ETHICS AND WORLD POLITICS. Four perspectives. Christian A. Herter lec
ture series, 1971. Washington Center of Foreign Policy Research, Studies in 
international affairs 18. Baltimore, Johns Hopkins University Press, 1972. 
XIII,99 p. 2.50 $. [Bibliographia 95-99],

FINNEGAN, Richard B.: In ternational R elations: The D isputed Search f o r  
M ethod. In: RPs 34 (1972) 40-66.

FISHER, Glen H.: Public d ip lom a cy  and th e behaviora l sc ien ces. Blooming- 
ton/Ind., Indiana University Press, 1972. XI,180 p. 2.95 $.

FRANKEL, Joseph: Nationales In teresse. Aus dem Englischen von Barbara 
Ullmann. List-Taschenbücher der Wissenschaft 1554. München, List, 1972. 
187 S. 7.80 DM. [Bibliographia 176-178].

HEIN, Wolfgang - SIMONIS, Georg: T heoretis ch e und m eth od isch e P rob lem e 
ein er kritischen T heorie in ternationaler Politik. In: PV 14 (1973) 85-106.

JAHN, Egbert K.: Das P roblem  d er  Iden tifiz ierung von  In teressen  im interna
tiona len System . In: PV 14, Sonderheft 5 (1973) 347-384.

JEGOROW, Waleri Nikolajewitsch: F ried lich e K oex istenz und revolu tionärer 
Prozess. Aus dem Russischen. Übersetzt von Gertrud Lehmann. Berlin, Staats
verlag, 1972. 308 S. 9.80 M. [Bibliographia 286-308], (I 11.7.2) *

KEES, Irmgard: Sozia leth ische E rfordernisse d e r  eu ropä isch en  In tegration . In: 
ZEE 17 (1973) 49-55. (I 11.2.3)

KRIPPENDORFF, Ekkehart: In ternationale B eziehungen . Versuch einer poli
tikökonomischen Rahmenanalyse. In: PV 13 (1972) 348-373.

MCMURRY, Ruth Emily - LEE, Muna: The cu ltu ra l approach. Another way 
to international relations. Port Washington/N.Y., Kennikat, 1972. XI,280 p.

MODELSKI, George: Principles o f  World Politics. New York, Free Press, 
1972. X,370 p.

PROBLEME DER INTERNATIONALEN BEZIEHUNGEN. Essays. Edition 
Suhrkamp 593. Frankfurt a.M., Suhrkamp, 1972. 220 S. 6.- DM.
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PUCHALA, Donald ]a.mes: In ternational P olitics Today. NewYork,Dodd Mead, 
1971. XIV,379 p.

QUESTER, George H. - ed.: Power, A ction, and In teraction . Readings On In
ternational Politics. Boston, Little Brown, 1971. IX,573 p.

SCHULZE, Peter W.: Zum Integrationsansatz von  K.W. D eutsch. Versuch einer 
Kritik aus marxistischer Sicht. In: PV 14 (1973) 67-84.

SINGER, Marshall R.: Weak States in a World o f  Powers. The Dynamics of In
ternational Relationships. New York, Free Press, 1972. XII,431 p.

LA SOUVERAINETÉ AU XXe SIÈCLE. M. Bettati, R. de Bottini, R.-J. Dupuy, 
P. Isoart, J. Rideau, J.-P. Sortais, J. Touscoz, A.-H. Zarb. Coll. U, Serie Re
lations et institutions internationales. Paris, Colin, 1971. 288 p. 23.- Fr.f. *

TRUYOL Y SERRA, Antonio: La teoría d e  las re la cion es in ternaciona les c o 
m o Sociología. (Introducción al estudio de las Relaciones Internacionales.) 
Col. Estudios Internacionales. 2.a edición revisada y aumentada. Reim
presión con una Bibliografía adicional. Madrid, Instituto de Estudios 
Políticos, 1973. 102 p. 150.- ptas.

TUDYKA, Kurt P.: In ternationale Beziehungen. Eine Einführung. Reihe Kohl
hammer. Stuttgart • Berlin • Köln ■ Mainz, Kohlhammer, 1971. 174 S. 
16.80 DM. [Bibliographia],

WILLMS, Bernard: In ternationale Politik und H istorischer Materialismus. Eine 
kritische Auseinandersetzung und eine systematische Überlegung. In: PV13 
(1972) 470-500 (I 11.7.2)

WINKLER, Heinrich August: G esellscha ftsform  und Außenpolitik. Eine Theo
rie Lorenz von Steins in zeitgeschichtlicher Perspektive. In: HistZ 214 
(1972) 335-362.

v. II 6.6: Simma; III 14.1: Northrop; V 3.3.1: Morgenthau.

6.1.2 NORMEN DER AUSSENPOLITIK -  NORMES DE LA POLITIQUE EXTÉRIEURE -  
PRINCIPLES OF FOREIGN POLICY

PFEIFENBERGER, Werner: Ethik und in ternationale Politik. In: NO 26 
(1972) 1-10.

6.1.8 KIRCHE UND STAAT -  ÉGLISE ET ÉTAT -  CHURCH AND STATE

CAMPENHAUSEN, Axel Frhr. von: Staatsk irchenrecht. Ein Leitfaden durch 
die Rechtsbeziehungen zwischen Staat und den Religionsgemeinschaften. 
Das Wissenschaftliche Taschenbuch, Rechts- und Staatswissenschaften 39. 
München, Goldmann, 1973. 295 S. 26.- DM. [Bibliographia 271-288]. 

CONSTITUTIONAL PROBLEMS IN CHURCH-STATE RELATIONS. A sym
posium. Coll. Symposia on law and society. New York, Da Capo, 1971.81 p. 

CORM, Georges G.: Contribution à l ’é tu d e d e s  s o c ié t é s  m u lti-con fessionn elles.
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Effets socio-juridiques et politiques du pluralisme religieux. Avant-propos de 
Pierre-Henri Teitgen. Préface de Edmond Rabbath. Bibliothèque constitu
tionnelle et de science politique 42. Paris, Librairie générale de droit et de 
jurisprudence, 1971. XII,323 p. 46.85 Fr.f. [Bibliographia 305-317]. *

DAHLGREN, Sam: Das Verhältnis von  Staat und K irch e in d e r  DDR, während  
d er  Jah re 1949-1958. Bibliotheca theologiae practicae 26. Lund, Gleerup, 
1972. 200 S. 31.45 s.Kr.

DIEZ-ALEGRIA, J.M. - y otros: C oncordato y  so cied a d  pluralista. Séptimo 
Sello 15. Salamanca, Sígueme, 1972. 112 p.

ESSENER GESPRÄCHE ZUM THEMA STAAT UND KIRCHE. Herausgegeben 
von Joseph Krautscheidt und Heiner Marré. 6, 1971, 166 S., 14.-DM. Mün- 
ster/Westf., Aschendorff, 1972. *

— 7, 1972, 136 S., 12.- DM. Münster/Westf., Aschendorff, 1972. *
EL ESTADO Y LA IGLESIA EN ESPAÑA. Madrid, A.P.E.P.A. Asociación 

para el estudio de problemas actuales, 1972. 111 p. 100.- pías.
GAMPL, Inge: Ö sterreich isch es Staatsk irchenrecht. Rechts- und Staatswissen

schaften 23. Wien • New York, Springer, 1971. XL,411 S. 730.-S, 27.30 I. 
[Bibliographia XXXV-XL],

— Die R ech tsste llu n g d er  K irchen  und  R elig ion sgesellscha ften  in Ö sterreich. 
ln: JböRG 21 (1972) 231-246.

GAMPL, Inge - LINK, Christoph: D eutsch es und ö s te rre ich is ch e s Staatskir
ch en r ech t in d e r  Diskussion. Rechts- und staatswissenschaftliche Veröffent
lichungen der Görres-Gesellschaft, N.F. 10. Paderborn, Schöningh, 1973. 
56 S. 5.40 DM.

JEMOLO, Arturo Carlo: Stato e  Chiesa n egli scritto r i p o li t ic i  italiani d e l 
S eicen to  e  d e l S ette cen to . Nobilità dello spirito 17.2.a edizione. A cura di 
Francesco Margiotta Broglio. Napoli, Morano, 1972. 439 p. 5000 L.

JUR INA, Josef: Der R ech tssta tu s d er  K irch en  und R elig ion sgem ein scha ften  im 
B ereich  ihrer e ig en en  A ngelegenheiten . Schriften zum öffentlichen Recht 
180.Berlin, Duncker & Humblot, 1972. 178 S. 38.60 DM.

LISTL, Joseph: Staat und K irch e in d er  Bundesrepublik D eutschland. Wand
lungen und neuere Entwicklungstendenzen im Staatskirchenrecht. In: SZ 191 
(1973) 291-308.

MAYEUR, Jean-Marie: Eglises e t  Etat dans la F rance d ’au jourd ’hui. In: Etu
des 337 (1972) 5-13.

PODSKALSKY, Gerhard: K irch e und  Staat in Bulgarien. In: SZ 189 (1972) 
112-114.

PUFENDORF, Samuel: De habitu religion is christianae ad vitam  civilem . Fak
simile-Neudruck der Ausgabe Bremen 1687. Stuttgart, Frommann, 1972. 
[16],224 S. 68.-DM. *

SCHEFFLER, Gerhard: Staat und K irche. Die Stellung der Kirche im Staat 
nach dem Grundgesetz. Varia iuris publici 42a. 2., völlig neu überarbeitete 
Auflage. Frankfurt a.M., Metzner, 1973. V,483 S. 49.-DM. [Bibliographia 
375-474],
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SEEBER, D.A. - CSOKLICH, Fritz - LEWANDOWSKY, Rudolf: Die K irch e 
in Staat und  G esellschaft. In: HK 27 (1973) 555-565.

SEIFERT, Eckhart: Paul Jo sep h  R iegger (1705-1775). Ein Beitrag zur theore
tischen Grundlegung des josephinischen Staatskirchenrechts. Schriften zur 
Rechtsgeschichte 5. Berlin, Duncker & Humblot, 1973. 379 S. 78.- DM. 

SMITH, Elwyn Allen: R eligious lib erty in th e United States. The development 
of church-state thought since the Revolutionary era. Philadelphia, Fortress 
Press, 1972. XIV,386 p. 10.95 $. 

v. Ill 6: Essener Gespräche...

6.2.1 KRIEG UND FRIEDEN, ALLGEMEINES -  LA GUERRE ET LA PAIX, GÉNÉRALITÉS 
PEACE AND WAR, GENERAL WORKS

BASSARAK, Gerhard - Hrsg.: F ried en sforschung und Friedenskampf. Berlin, 
Union, 1972. 150 S. 6.80 M.

BEDROHUNGSVORSTELLUNGEN ALS FAKTOR DER INTERNATIONA
LEN POLITIK. Jahrbuch für Friedens- und Konfliktforschung 1. Düssel
dorf, Bertelsmann, 1971. 313 S. 19.80 M.

BENEDICT, Hans-Jürgen: Der n eu e Protestantismus. Motive und Formender 
kirchlichen Kriegsopposition in den USA. Übersetzung des Dokumententeils 
Manfred Gronwald. Kohlhammer-T-Reihe. Stuttgart ■ Berlin • Köln • Mainz, 
Kohlhammer, 1971. 128 S. 8.80 DM. [Bibliographia 125-128],

BENJAMIN, Martin: Pacifism  f o r  Pragmatists. In: Eth 83 (1972/73) 196-213.
BONANATE, Luigi: La po lítica  délia dissuasione. Pubblicazioni dell’Istituto 

di Scienze Politiche dell’Università di Torino 26. Torino, Giappichelli, 
1972. 429 p. 4800 L. [Bibliographia 379-415].

BOSC, Robert: La d o c tr in e  so v ié tiq u e d e  la paix. In: Proj (1972) 25-39.
BROCK, Peter: Pacifism  in Europe to 1914. Princeton/N.J., Princeton Univer- 

sity Press, 1972. 556 p. 17.50 $. [Bibliographia 505-544].
LE CHIESE E LA GUERRA. Prefazione di Raniero La Valle. Qualesocietà 1. 

Roma, Napoleone, 1972. 239 p. 1800 L.
CLARKE, Robin: The s c ie n c e  o f  war and p ea ce . London, Cape, 1971. 349 p.

2.95 £.
CLAUSEWITZ, Karl von: De la guerra. Introducción de Pierre Naville. Tra

ducción de la introducción francesa por Bernardo Muniesa. Revisión 
y traducción del epílogo por Javier Fernández de Castro. Maldoror 7. 
Barcelona, Mateu, 1972. 342 p.

CZEMPIEL, Ernst-Otto: S chw erpunk te und  Z iele d er  F riedensforschung. Ent
wicklung und Frieden 4. München, Kaiser • Mainz, Matthias-Grünewald, 
1972. 124 S. 9.50 DM. *

DICKMANN, Fritz: F riedensrech t und F riedenssicherung. Studien zum Frie
densproblem in der Geschichte. Kleine Vandenhoeck-Reihe 321 S. Göttin
gen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1971. 183 S. 8.80 DM.
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DURCH KRIEGSVERHÜTUNG ZUM KRIEG? Die politischen Aussagen der 
Weizsäcker-Studie „Kriegsfolgen und Kriegsverhütung“. Reihe Hanser 79. 
München, Hanser, 1972. 178 S. 5.80 DM.

FETSCHER, Iring: M odelle d er  F riedenssicherung. Mit einem Anhang: Mar
xistisch-leninistische Friedenskonzeptionen. Serie Piper 41. 2. Auflage. Mün
chen, Piper, 1973. 131 S. 8.-DM.

FORNARI, Franco - ed.: D esm itifica ciön  d e  la paz y  d e  laguerra . Trad. del 
italiano por Carlos Manzano. Barcelona, Dopesa, 1971. 334 p. (I 4.2.4)

FORNDRAN, Erhard: Abrüstung und F riedensforschung. Kritik an E. Krip
pendorff, D. Senghaas und Th. Ebert. Konzepte Sozialwissenschaft 2. Düssel
dorf, Bertelsmann, 1971. 149 S. 10.80 DM. *

FRIED, Morton - HARRIS, Marvin - MURPHY, Robert - Hrsg.: Der Krieg. 
Zur Anthropologie der Aggression und des bewaffneten Konflikts.Übersetzt 
von Eberhard Bubser. Slg. Conditio humana. Frankfurt a.M., Fischer,1971. 
XXI,306 S. 24.- DM. [Bibliographia 265-286].*

FRIEDENSFORSCHUNG UND POLITISCHE PRAXIS. Jahrbuch für Frie
dens- und Konfliktforschung 2. Düsseldorf, Bertelsmann, 1972. 220 S. 
26.- DM.

FRIEDENSSICHERUNG UND AGGRESSIVITÄT. Mit Beiträgen von Ernst- 
Otto Czempiel, Bruno S. Frey, Bernhard Hassenstein, Wanda von Baeyer- 
Katte, Hans Ruh. Slg. Weltgespräch bei Herder. Freiburg i.Br. • Basel • Wien, 
Herder, 1973. 126 S. 19.80 DM.

GALTUNG, Johan: M odelle zum Frieden. Methoden und Ziele der Friedens
forschung. Vorwort von Lutz Mez. Wuppertal, Jugenddienst-Verlag, 1972. 
101 S. 6.80 DM. [Bibliographia 97-101].
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DIE PRINZIPIEN DER GESELLSCHAFTSLEHRE

3. Begründung der Sozialethik als Wissenschaft —
Das Fundament der sozialethischen Normen

OSSOWSKA, Maria: G esellschaft und Moral.
Mit analytischer Methode geht O., die sich durch eine Reihe bedeutender 
Publikationen über die Ethik ausgezeichnet hat, den verschiedenen ethischen 
Theorien nach, um zur Unterscheidung zwischen sittlichen und nicht-sittli
chen Werturteilen zu kommen. Da die Analytiker grundsätzlich empirisch die 
vorfindbaren Normen untersuchen, diese aber stets ein Gemisch von sittlichen 
und nicht-sittlichen Wertungen sind, wird es, wie aus der instruktiven Schrift 
hervorgeht, für sie schwierig, das Sittliche zu definieren. O. verzweifelt an 
einer solchen Definition, sowohl von der formalen als auch und besonders von 
der inhaltlichen Seite der Norm aus. Dennoch erkennt sie die Notwendigkeit 
von absolut gültigen Normen. Sie glaubt eine solche im Begriff der 
menschlichen Würde anbieten zu können.

4.1 Allgemeine sozialwissenschaftliche Veröffentlichungen

GLAESER, Bernhard: Kritik d er Erkenntnissoziologie.
In der Methodendiskussion der zeitgenössischen Wissenschaftstheorie spielt 
der Gegensatz zwischen historisch-geisteswissenschaftlicher und formal-trans- 
zendentaler Methode eine nicht unerhebliche Rolle. G. sucht einen Beitrag zur 
Überwindung dieses Gegensatzes zu liefern. Als Beispiel für die erstgenannte 
wissenschaftstheoretische Richtung bespricht er die Wissenssoziologie
K. Mannheims, als Beispiel für die zweite Richtung die Transzendentalphilo
sophie Kants. Von Kants Philosophie übernimmt er die transzendentale 
Methode als Methode der Begründung unserer Erkenntnis. Er kritisiert jedoch 
an dieser Philosopie die Begrenzung auf den naturwissenschaftlichen Erkennt
nisbereich. Gegenüber Kants formalistischem Erkenntnismodell erscheint ihm
K. M annheims wissenssoziologisches Modell des seinsorientierten Wissens als 
ein Fortschritt in der Erkenntnistheorie. Allerdings versucht er, die rein 
empirische Fragestellung dieser Wissenssoziologie zu überwinden durch die



308 I. Die Prinzipien der Gesellschaftslehre

Frage nach den Bedingungen der Möglichkeit seinsorientierten Erkennens. Die 
empirische Wissenssoziologie soll also zu einer erkenntniskritischen erweitert 
werden. Dazu erscheint ihm Kants, transzendentale Begründungsmethode 
geeignet. Doch reiche diese Methode nicht aus, um die Verantwortung der 
Wissenschaft im historisch-gesellschaftlichen Kontext zu begründen. Dazu 
bedarf es, wie G. zeigt, einer empirisch-historische und transzendental-logische 
Erkenntnisbedingungen notwendig verknüpfenden dialektischen Erkenntnis
weise. Erst eine solche Erkenntnistheorie wäre in der Lage, seinsorientiertes 
Denken universell zu begründen.

KATTERLE, Siegfried: Sozialw issenschaft und Sozialethik.
K. will die normative Wissenschaft mit den empirischen Sozialwissenschaften 
zusammenführen im Hinblick auf die normenlogische Anwendung der 
Sozialwissenschaften auf die Praxis. Im ersten Teil behandelt er die logischen 
und theoretischen Probleme praktischer Sozialwissenschaften (Ungenügen der 
Wohlfahrtsökonomik, Würdigung der von Gerhard Weisser vertretenen bekennt
nishaften Grundentscheidungen im Gegensatz und teilweise in Übereinstim
mung mit dem Kritischen Rationalismus Karl R. Poppers). Im zweiten Teil 
bespricht er die katholische und die evangelische Soziallehre. Für den 
katholischen Teil scheint er allerdings nicht allseitig in der Literatur 
versiert zu sein. Auch in der katholischen Soziallehre gibt es - und zwar 
gerade unter den Thomisten - Vertreter von weniger ontologisch orientierten 
Theorien als z.B. G. Gundlach oder Wilhelm Kalveram. J. M essner, mit dem 
sich K. eingehend auseinandersetzt, sieht in den praktischen Urteilen nicht 
jene ontologischen Aussagen, die K. in ihnen vermutet. M essner ist mehr der 
von A ristoteles und Thomas von  Aquin vertretenen These von der zweifachen 
Wahrheit, der theoretischen und der praktischen, verpflichtet, auf die übrigens
K. nicht eingeht. M essner hat die Grundprinzipien der Wertordnung synthe
tische Urteile a priori genannt. Schon Thomas hat erklärt, daß sich die 
praktische Ordnung nicht auf die theoretische zurückführen lasse. Die 
praktischen Prinzipien sind ebenso a priori wie die theoretischen. Nur ist 
Thomas (und mit ihm auch M essner) der Überzeugung, daß das erste 
praktische Prinzip allgemeingültig ist und daß es mittels praktischem Schluß 
an sich möglich (!) ist, auch auf einer niedrigeren Prinzipienebene zu einem 
Konsens zu kommen, wenngleich dieser, wie besonders M essner betont, je 
verschiedene kulturelle Ausprägungen erfährt. Mit der Unterscheidung von 
theoretischer und praktischer Wahrheit kommt man dem, was Weisser 
intendiert, wesentlich näher. Auch hat K. die von Thomas so eindringlich 
unterstrichene Analogie der Erkenntnis nicht berücksichtigt. Durch diese ist 
der stringente Prinzipiencharakter der sogenannten „naturrechtlichen“ 
Axiome bedeutend aufgeweicht. Der Empirie kann daher ein entsprechender 
Platz in der konkreten Normenbildung eingeräumt werden. Trotz dieser 
kritischen Bemerkungen ist dieser gründlichen, klar geschriebenen, vielseitig 
informierenden Studie hohe Anerkennung zu zollen.
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MYRDAL, Gunnar: Objektivität in d er  Sozialforschung.
Im Zentrum des aus Vorlesungen des Verf. entstandenen Buches steht die 
Frage nach der Bedeutung der Werte im Bereich der Sozialwissenschaften. M. 
wendet sich gegen die Auffassung, einzig eine werturteilsfreie Wissenschaft der 
Gesellschaft genüge dem Postulat der Objektivität. Er vertritt demgegenüber 
die Ansicht, daß die Sozialwissenschaft von Werturteilen bestimmt sei und 
daher erst die Vorstellung ihrer Wertprämissen eine objektive Wissenschaft 
ermögliche. Die Werturteile selbst freilich seien subjektiver Natur und daher 
nicht objektivierbar. Der Wertrelativismus stelle somit eine vom Sozialwissen
schaftler zu berücksichtigende Grundtatsache der Gesellschaft dar.

RITTER, Joachim - Hrsg.: H istorisches W örterbuch d er  Philosophie, II.
Auch in diesem Band wie im ersten findet der Leser eine staunenswerte 
Reichhaltigkeit von philosophischen Begriffen. Auch hier bemühen sich die 
Autoren, zunächst geschichtlich zu informieren, weniger zu kritisieren. Nicht 
der durch einen Begriff ausgedrückte Sachverhalt, sondern der Begriff selbst 
wird zu Recht anvisiert.Für den Sozialphilosophen bietet sich in diesem Band 
eine reiche Ernte. Es sei im besonderen hingewiesen auf die umfangreichen 
Artikel Demokratie (mit dem dazugehörigen Begriff der christlichen Demo
kratie), Despotie, Dialektik, Entfremdung (ausgezeichnet systematisch darge
stellt), Ethik (in seiner komprimierten Darstellung eine Monographie er
setzend), Eudaimonismus, Familie (leider, aber wohl notgedrungen, mit dem 
Stichwort Ehe zusammengefaßt), Fortschritt (wohl stärker zu ergänzen durch 
die neueren soziologischen Studien, was aber wohl in dem späteren Artikel 
vom sozialen Wandel geschehen wird), Freiheit. Zu nennen sind sodann die 
Darstellungen der Begriffe Dezisionismus, Eigentum (verhältnismäßig 
schwach), Entwicklung, Erziehung des Menschengeschlechts, Eschatologie, 
Esscntialismus, Establishment, Expropriation, Feudalismus, Friede und Frie
densforschung. Die Bemühungen um Hinweise auf kennzeichnende, sei es 
durch ihren Informationswert oder ihre typische Orientierung hervortretende 
Literatur sind sehr verschiedenartig. Im Artikel Eigentum wird z.B. auf
K. Farner hingewiesen, der im Grunde nichts anderes als ein mit kommunisti
schem Vorzeichen versehenes Plagiat der gründlichen Untersuchung von 
O. Schilling bietet. Wenn schon im Artikel Ethik mehr ins Rechtliche 
hineinragende Veröffentlichungen erwähnt werden, sollten typisch ethische 
Untersuchungen wie die von Ulrich Lück (Das Problem der allgemeingültigen 
Ethik, 1963) und Carlo Regazzoni (Sittliche Normen und sinnvolle Lebensge
staltung, 1968) mitberücksichtigt werden. Doch seien diese Bemerkungen nur 
Hinweis, nicht Kritik im Hinblick darauf, daß im beengten Raum eines 
Wörterbuches die Wahl der Literaturangaben immer einem Rätselraten gleicht. 
Was an diesem Wörterbuch den Benutzer besonders mit Respekt vor der 
wissenschaftlichen Leistung erfüllt, ist die redaktionelle Aufteilung der 
einzelnen Artikel. Besser als es in den Artikeln' Dialektik, Entfremdung,
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Erkenntnis, Ethik, Fortschritt, Form und Materie, Freiheit und vielen anderen 
geschah, läßt es sich wohl nicht mehr machen.

SEIFFRT, Helmut: Marxismus und bürgerlich e Wissenschaft.
S. kritisiert vor allem zweierlei an der Wissenschaftsauffassung des Marxismus: 
die gesellschaftsphilosophisch-dialektische Begründung des marxistischen Wis
senschaftsbegriffs und die These vom Klassenstandpunkt als Ausgangspunkt 
wissenschaftlicher Erkenntnis. Demgegenüber sieht er die „bürgerliche“ 
Wissenschaftsauffassung in einem Geschichtsverständnis begründet, das an
stelle der geschichtlichen Dialektik die Offenheit der Geschichte vertritt. 
Wissenschaft im „bürgerlichen“ Sinne beruhe überdies nicht auf einem 
Klassenstandpunkt, sondern auf dem im gesamtgesellschaftlichen Dialog sich 
äussernden gesellschaftlichen Pluralismus. S. möchte seine als „bürgerlich“ 
bezeichnete Wissenschaftsauffassung nicht mit dem Positivismus verwechselt 
sehen. Gegenüber der Wertfreiheit der positivistischen Wissenschaft versucht 
er, die Wissenschaft auf Grund ihrer gesellschaftlichen Relevanz in einen 
Wertzusammenhang zu stellen.

4.2.1 Allgemeine Veröffentlichungen zu den 
empirischen Sozialwissenschaften

ALBERT, Hans - TOPITSCH, Ernst - Hrsg: Werturteilsstreit.
In der Sammlung von 25 Aufsätzen oder Auszügen aus Büchern (einige aus 
dem englischen übersetzt) sollen Autoren verschiedener Richtungen zu Wort 
kommen, die sich über die Begründung von Werturteilen und die Verwendung 
von Wertvorstellungen oder Wertforderungen in den Sozialwissenschaften 
ausgesprochen haben. Im Zentrum steht die Frage nach der inneren 
Verbundenheit von Sozialwissenschaften und Werturteilen, der sogenannte 
Werturteilsstreit. Der Leser tut gut daran, zunächst den letzten Teil 
(Begründung, Bewertung, Geltung) zu lesen, weil hier die entscheidenden 
Artikel über die Möglichkeit einer wissenschaftlichen Ethik stehen. Hierher 
gehörte eigentlich auch der im ersten Teil stehende Artikel von Max S ch eler 
„Werte als Gegebenheiten“. Die aristotelische Richtung ist nur durch Leo 
Strauss vertreten. Dagegen hätte doch eigentlich gerade der Aristotelismus, 
sofern er in Diskussion mit den in dieser Sammlung auftretenden Verteidigern 
der Wertfreiheit der Sozialwissenschaften tritt, manche Klärung zum Thema 
beitragen können. Hans Albert betont mit Recht, daß die Sozialwissenschaft 
keine Empfehlungen geben kann, daß sie aber wohl die Alternativen im 
Hinblick auf verschiedene Wertprämissen aufzuzeigen vermag, daß sie vor 
allem diese Wertprämissen in den sozialwissenschaftlich formulierten Aussagen 
bloßlegen soll. Aber warum soll die Reduktion auf ein allgemeines moralisches 
Prinzip eine Reduktion auf eine Tautologie sein, wie Herbert Feigl, E. T opitsch  
und auch H. Albert betonen? Natürlich nützt sie nicht viel, wie Bruno
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M olitor in seinem Artikel über „Theorie der Wirtschaftspolitik und Wertur
teil“ unterstreicht. Kommt es doch schließlich auf Übereinstimmung in 
konkreten Entscheidungen an. Wenn aber der allgemeine Imperativ (das Gute 
zu tun, das Böse zu meiden) von sich aus auf das Sein hinweist, wie es 
A ristoteles angenommen hat, dann ist grundsätzlich der Wertagnostizismus 
überwunden und die Möglichkeit eines Dialogs gerettet. Es stehen also nicht 
mehr nur Bekenntnis und Bekenntnis einander gegenüber, wie dies aus der 
Vorstellung von Gerhard Weisser folgt. Daß sich in den sachlichen Dialog, 
sobald man ihn über konkretere Prinzipienfragen unternimmt, emotionale 
Elemente einschleichen, sogar einschleichen müssen, war auch A ristoteles 
schon bekannt. Er hat aber auch im emotionalen Bereich von einer 
Seinsgerichtetheit gesprochen. Diese ist gewiß nur Naturanlage. Auch sie ist in 
der konkreten Ausprägung pluralistisch. Aber auch hier besteht trotz allem die 
Möglichkeit der Anknüpfung an einen „guten (= seinsgerechten) Willen“. 
Ethische Urteile sind wissenschaftlich (im Sinne von seinswissenschaftlich) 
nicht nachweisbar. Sie stammen im Grunde aus der natürlichen Veranlagung 
unserer praktischen Vernunft. Sie sind aber seinsgerichtet und darum, 
allerdings nur auf weite Sicht, am Glück des Menschen verifizierbar. Es gibt 
darum einen kognitiv-ethischen Parallelismus, den Hans R eich enba ch  aller
dings fälschlicherweise mit der These von Sokrates und Plato identifiziert.

HONDRICH, Karl Otto: D emokratisierung und L eistungsgesellschaft.
In dieser interessanten, jeden philosophisch eingestellten Sozialwissenschaftler 
marxistischer oder nicht-marxistischer Herkunft provozierenden Studie will H. 
zeigen, daß in allen sozialen Systemen die Demokratisierung zu Leistungs
steigerung führt. Allerdings setzt er als Bedingung, daß Leistungsmittel und 
Leistungsziele variabel sind, daß das Ausmaß der Demokratisierung die 
Leistungsmittel der betroffenen Systemeinheiten weder erheblich über- noch 
unterfordert, daß Demokratisierung im Vergleich zu anderen Befriedigungen 
von den betroffenen Systemeinheiten relativ konstant bewertet wird und daß 
schließlich die betroffenen Systemeinheiten in bezug auf Leistungsziele 
weitgehend übereinstimmen und die sie festlegenden Instanzen akzeptieren. H. 
verfolgt diese These auf verschiedenen Ebenen: Demokratisierung in Industrie
unternehmen als Folge sozialer Leistungsanforderungen, Demokratisierung in 
der Gesamtgesellschaft als Folge von Leistungsanforderungen des Industrie
systems, Demokratisierung und Leistungswandel in der Universität. In einem 
besonders lesenswerten Anhang, in dem H. seine wissenschaftstheoretische 
Orientierung darstellt, wird der Werturteilsstreit bezüglich der Sozialwissen
schaften besprochen.
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4.2.2. Soziologie

ARON, Raymond: H auptströmungen d es  soz io log isch en  Denkens.
Die amerikanische Originalausgabe trug den Titel „Main Currents in Sociolo- 
gical Thought“, die französische Ausgabe, die der deutschen Übersetzung 
zugrundegelegen hat, „Les Étapes de la Pensée Sociologique“. A. hat sieben 
Soziologen ausgewählt, deren Denkweisen und Hauptthesen er meisterhaft 
skizziert: M ontesquieu, A uguste C om te, Karl Marx, Alexis d e  Tocqueville, 
Emile Durkheim, Vilfredo Pareto, Max Weber. Die ersten drei (im ersten Band 
behandelt) sind gekennzeichnet durch ihre persönliche Stellungnahme zur 
sozialen Wirklichkeit. Ihr Temperament, ihr Wertsystem und ihre Betrach
tungsweise spiegeln sich in der Darstellung ihrer Gegenwart wider. Die vier 
anderen Soziologen sieht A. verbunden in dem Wunsch, als Gelehrte die 
Wirklichkeit in logisch aufgebauten Systemen zu erfassen. Er ist der 
Überzeugung, daß sich in allen großen soziologischen Systemen eine be
stimmte Konzeption vom Menschen und von der modernen Gesellschaft 
findet, so daß man mit der Forderung der Trennung von Soziologie und 
Philosophie ein Ansinnen Stellen würde, das nicht realisierbar sei (vgl. 
2. Bd. 80 ff.). A. selbst erweist sich als ein Autor, der in seinen soziologischen 
Analysen philosophische Erkenntnisse zur Anwendung bringt. Anders käme er 
seinen Autoren überhaupt nicht bei. Lesenswert sind in dieser Hinsicht die 
Ausführungen über Emile Dürkheims Moralsoziologie. A. wirft Durkheim  vor, 
den grundlegenden Unterschied zwischen Wissenschaft und Moral, zwischen 
Werturteil und Tatsachenurteil nicht gesehen zu haben. Die Kunst der 
prägnanten zusammenfassenden Darstellung und zugleich die Tiefensicht in 
die hinter den rein wissenschaftlichen Tatsachenfeststellungen liegenden 
philosophischen Zusammenhänge machen die beiden Bände zu einem wert
vollen Wegweiser sowohl für Soziologen als auch für Sozialphilosophen.

BELLEBAUM, Alfred: S oz io logisch e G rundbegriffe.
Die leichtverständliche, aber durchaus mit Fachwissen geschriebene Einfüh
rung in die Soziologie gibt einen Einblick in die einzelnen von der Soziologie 
behandelten Gebiete. B. vertritt die Ansicht, daß die Soziologie nur einen 
Ausschnitt des Sozialen zu bieten vermag. Angenehm wirkt die Tatsache, daß 
er sich nicht lange mit der methodologischen Streitfrage befaßt, wo die 
Schnittpunkte zwischen soziologischer und sozialpsychologischer Betrachtung 
liegen. Er behandelt die Sachbereiche: Instinkt und soziales Verhalten, soziale 
Gruppe, soziale Norm, soziale Rolle, Sozialisierung, soziale Kontrolle, 
Sozialstruktur und sozialer Wandel. Allerdings wäre manchmal eine Präzisie
rung der Methode wichtig gewesen. Daß B. auch sozialphilosophisch denkt, ist 
begrüßenswert, nur müßte dies wohl angegeben werden. B. sagt z.B., der Staat 
sei eine Institution, der einzelne Staat dagegen eine soziale Gruppe (57). Diese 
Aussageweise setzt die aristotelische Abstraktion voraus. B.s Versuch, aus dem 
Streit über die Abgrenzung von sozialer Gruppe und Institution herauszu-
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kommen, zeigt übrigens, daß die Soziologie, wenn sie sich Wesensbegriffe 
aneignen will, unweigerlich an die Philosophie verwiesen ist.

COSER, Lewis A.: T heorie sozialer K onflik te.
C. kommentiert und korrigiert teilweise das Kapitel über den „Streit“ in der 
Soziologie von G eorg Simmel. Der Konflikt erscheint nicht mehr wie in der 
moralischen Wertung als ein zerstörendes Element, sondern als ein Korrektiv 
und eine Konsolidierung des Vergesellschaftungsprozesses.

HUFNAGEL, Gerhard: Kritik als Beruf.
Der Ideologiekritiker Max Weber wird in diesem mit Spannung zu lesenden, 
geistreich geschriebenen, mit kultur- und geistesgeschichtlichen Hinweisen 
gefüllten Buch einer ernsten Ideologiekritik unterzogen. H. versteht es, 
sozusagen sämtliche von M. Weber behandelten Grundaussagen aus dem 
Menschen Weber zu erklären, handle es sich nun um die Stellungnahme zum 
Kapitalismus, zu den Religionen, zur Politik usw. Der Stellungnahme zur 
Wahrheit ist Weber als Relativist aus dem Wege gegangen, wenngleich er mit 
seinem Bekenntnis zur reinen Empirie dem Bezug zur Wahrheit eben im Sinne 
der Negation oder mindestens des Schweigens nicht entgehen konnte.

HUMMELL, Hans J. - OPP, Karl-Dieter: Die Reduzierbarkeit von  S oz io logie 
a u f P sy ch o log ie .
Nach gründlicher Bestimmung der Begriffe von Soziologie, Psychologie und 
Reduktion versuchen die Verf. den Nachweis zu erbringen, daß die soziale 
Welt mit psychologischen Theorien allgemeiner und besser zu erfassen ist als 
mit Hilfe von soziologischen Theorien. So wird es, wie dargestellt wird, 
möglich, zur Lösung der konkreten Probleme des Sozialwissenschaftlers 
allgemeine Verhaltenstheorien anzuwenden. Bei der Lesung des Buches 
gewinnt man den Eindruck, daß die soziologischen ad hoc formulierten 
Hypothesen nun einen realeren Boden finden.

KÄSLER, Dirk - Hrsg.: Max Weber.
Eine Sammlung bereits anderweitig veröffentlichter Aufsätze über die Bedeu
tung Webers. Im ersten, wohl wichtigsten Teil sind Beiträge über Webers 
Begriff der Rationalität zusammengestellt (R einhard Bendix, H erbert Mar- 
cu se, Jü rgen  Habermas). Der zweiter Teil bringt Arbeiten über Webers 
Religionssoziologie (R. Bendix, Thomas Luckmann, Hans B osse). In den 
Ausführungen von Hans B osse wird die verhängnisvolle Konsequenz der 
W eberschen Rationalität für die politische Ethik herausgestellt, die Trennung 
von Verantwortungsethik und Gesinnungsethik. B osse versucht,den Menschen 
Weber vor der Verantwortung für die grausame Verantwortungsethik, die um 
des Erfolges willen unter Umständen auch die Ausmerzung lebensunwerten 
Lebens erträgt, zu retten. Der dritte Teil befaßt sich mit Webers politischer 
Soziologie (W olfgang J. M ommsen, Karl L oew en stein , aus dessen Feder zwei
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Beiträge stammen). Der vierte Teil umgreift Themen über die historische 
Bedeutung Webers (Günther Roth, Karl Löwith, Eric Voegelin). Eine 
Bibliographie der Schriften Webers und der hauptsächlichen Sekundärliteratur, 
eine Zeittafel zu Webers Lebenslauf, ein sorgfältig gearbeitetes Sachregister 
sowie ein Namenregister beschließen den wertvollen Band.

SIMIRENKO, Alex: Social origin, revo lu tion  and so c io lo g y . BJS 
Der Verf. versucht, die Theorien der in seinem Aufsatz besprochenen 
Soziologen nicht nur in sich, sondern auch als eine Antwort dieser 
Wissenschaftler auf ihre Erfahrungen mit der russischen Revolution, die sie 
schließlich alle in den Westen zu emigrieren veranlaßte, zu geben. Nicholas 
S. T imasheffs philosophische Prämissen bestehen, wie S. zeigt, in der Meinung, 
der Mensch sei im Grunde gut, sowie in einem positiven Verhältnis zu der vom 
Menschen geschaffenen technischen Welt. Die Erhaltung einer freien Gesell
schaft habe er in der Fortführung der geschichtlichen Traditionen, in der 
Kultivierung von Recht und Erziehung gesehen. Für sein wissenschaftliches 
Wirken sei es daher typisch gewesen, daß er kein eigenes theoretisch 
begründetes System geschaffen habe, sondern sich im besten Sinne des Wortes 
vor allem als Lehrer und in seinen Schriften als Vermittler der verschiedenen 
soziologischen Lehrmeinungen betätigt habe. Seine Studien seien am ge
schichtlichen Faktum unter einem analytischen Gesichtspunkt orientiert 
gewesen. Im Gegensatz zu T im asheff sei PitirimA. Sorokin Repräsentant einer 
gesamtgeschichtlichen Betrachtungsweise. Historische Daten dienten ihm, wie 
S. darstellt, im Wesentlichen zur Bestätigung seiner apokalyptischen Vision 
der Menschheit. Nach Sorokin sei der Mensch schlecht, der von ihm 
geschaffene technische Fortschritt von geringer moralischer Bedeutung. Im 
Zentrum seiner Auffassungen stehe eine zyklische Theorie des zivilisatorischen 
Wandels, d. h. die Erklärung der Kulturen aus dem ständigen Umschlag einer 
agnostisch-sensualistischen in eine idealistische Kultur und umgekehrt. 
Sorokins Interesse bestehe nun darin, zu zeigen, daß Freiheit nur durch eine 
Katharsis im Sinne einer Rückkehr der sensualistisch bestimmten Kultur zu 
einer von Vernunft und absoluten Werten beherrschten Gesellschaft führen 
könne. In dem Unvermögen der westlichen Kultur zu einer solchen Umkehr 
gründet wohl im Wesentlichen Sorokins Kritik der westlichen kapitalistischen 
Gesellschaft. Im Unterschied zu den beiden genannten Soziologen vertritt 
G eorges Gurvitch eine dialektische Betrachtungsweise der Soziologie. Nicht in
tellektuelle Traditionsvermittlung wie bei T im asheff oder intellektuelle Rebel
lion wie bei Sorokin, sondern, wie S. zeigt, das Studium der menschlichen Gei
stigkeit steht im Zentrum seines Interesses. Er suche nach einer Logik der ver
schiedenen Bewußtseinsstrukturen. Ausgehend von den unmittelbar gegebenen 
Phänomenen erforsche er immer tiefere Schichten der Wirklichkeit: seine Un
tersuchungen erstreckten sich auf das Studium der geographischen und demo
graphischen Strukturen, der symbolischen Formen, der organisierten Super
strukturen der Gesellschaft, der sozialen Gewohnheiten, der revolutionären
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und reformistischen Phänomene, der Werte bis hin zur unmittelbaren sozialen 
Realität, dem kollektiven Bewußtsein. Gurvitch beschreibe die Interdepen
denz dieser verschiedenen Phänomene und weise auf den Prozeßcharakter aller 
sozialen Realität hin, was seiner Meinung nach eine rein statische Betrachtung 
der Gesellschaft unmöglich mache. Freiheit sei nach Gurvichs Auffassung nur 
zu erreichen durch Beachtung der in den beschriebenen Phänomenen 
herrschenden Logik.

TJADEN, K. H. - Hrsg.: Soziale S ystem e.
Der Herausgeber möchte mit dieser Textsammlung einen Einblick in die 
dogmengeschichtliche Entwicklung und derzeitige Ausgestaltung der für die 
Soziologie zentralen Theorie des „sozialen Systems“ geben. Aus seiner 
Einleitung geht hervor, daß er die Texte unter dem Aspekt ausgewählt hat, das 
Ungenügen der bürgerlichen Soziologie zur adäquaten Erfassung des Sozial
systems aufzuzeigen. Er wirft dieser Soziologie vor, den Sozialzusammenhang 
nur als einen kontingenten erfaßt zu haben sowie den Begriff des sozialen 
Systems einzig im Sinne einer Verabsolutierung der kapitalistischen Gesell
schaftsverhältnisse entwickelt zu haben. Demgegenüber sei die marxistische 
Sozialtheorie, die am Schluß der Textsammlung sowie im Nachwort des 
Herausgebers zur Sprache kommt, in der Lage, die Gesellschaft als ein die 
Sozialbeziehungen umfassendes und sich in emanzipatorischer Weise ent
wickelndes soziales System zu begreifen.

4.2.3.1 Religionssoziologie

BERGER, Peter L.: Zur Dialektik von  R eligion  und G esellschaft.
In der Interpretation des Verhältnisses von Mensch und Gesellschaft und 
umgekehrt von Gesellschaft und Mensch, wovon im ersten Teil die Rede ist, 
läßt sich B. von den Sozialphilosophien von H egel und Marx leiten: die 
Externalisierung des Menschen in die Gesellschaft hinein, die Gesellschaft als 
objektiviertes Verständnis der Menschen, schließlich die Hereinholung oder 
Internalisierung des Vergegenständlichten in den Menschen zurück. Indem der 
Mensch sich ein religiöses Bewußtsein schafft, entzieht er sich diesem Prozeß. 
Er schafft sich ein ihn entfremdendes Refugium. Im zweiten Teil bespricht B. 
die gegenwärtige religiöse Krise, die Säkularisierung des Denkens. Die Religion 
steht im Kreuzfeuer seiner Kritik, ln seinem Vorwort zur deutschen Ausgabe 
bemerkt B., daß diese „atheistische“ Theorie ergänzt werde durch seine 
andere Schrift „Auf den Spuren der Engel“, in der er die Säkularisierung der 
Religion als eine anthropologische Fehlentwicklung darstellt.

INTERNATIONALES JAHRBUCH FÜR RELIGIONSSOZIOLOGIE VII: Re
ligion und  Sozialer Wandel.
Die These M. Webers, daß durch die Rationalisierung unserer Umwelt das 
Bedürfnis nach mythischer Welterklärung und damit nach Religion abnehme
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und sogar auf den Nullpunkt sinke, enthält eine doppelte Problematik: erstens 
die Frage, ob die Religion nicht ebenso die Rationalisierung der Welt 
vorantreibe, wie man sonst ihre Abhängigkeit von den Rationalisierungslücken 
betont, und zweitens die Frage, wie man Religion überhaupt zu definieren 
habe. Mit dem Problem der Interaktion zwischen Religion und sozialem 
Wandel befassen sich die Aufsätze von J. M ilton Yinger, Günter K ehrer, 
Günter Dux, Hans Bosse, Wolfgang S. Freund, mit der Frage nach 
der Definition der Religion die Beiträge von P eter A. A ngeles und Bryan 
S. Turner. Von den drei empirischen Untersuchungen, die sich im dritten Teil 
dieses Bandes befinden, dürfte der erste von Karl M. Schm itz  manchen 
Theologen zur Reaktion reizen, Schm itz  vertritt die Ansicht, daß eine 
Religionsgemeinschaft, die keine Resonanz mehr im sozialen Raum finde, 
keine Macht- und Einflußposition mehr haben dürfe. Dem Urteil ist ohne 
Zweifel zuzustimmen, sofern es in großem Zusammenhang gebildet worden 
ist, nämlich unter Berücksichtigung auch aller geschichtlichen Entwicklungen. 
Kein Rechtspolitiker würde wohl als einzigen Maßstab gesetzlicher Normenbil
dung die punktuell vorgenommene soziologische Erhebung wählen, da die 
Kultur nicht von einer Generation oder gar von einer gerade dominierenden 
Gruppe gemacht werden kann. Vom ethischen Standpunkt aus kann man an 
der Beweiskraft des von Schm itz  aufgestellten Fragebogens sogar zweifeln. Es 
müßte nämlich bewiesen werden, daß die Befragten ihre Antwort nicht gemäß 
ihren passionierten Wünschen, sondern gemäß den in ihrem Gewissen 
verborgenen, allzu leicht zum Verstummen gebrachten Werturteilen gegeben 
haben.

4.2.4 Sozialpsychologie

RONNEBERGER, Franz - Firsg.: Sozialisation du rch  M assenkommunikation. 
Das 16 Beiträge umfassende Werk verschiedener Fachleute geht der sozialisie
renden Wirkung der Massenmedien nach, wobei die Autoren das gesamte Feld, 
welches die Massenmedien erreichen, auf seine Empfänglichkeit und auch auf 
seine Reaktionsfähigkeit hin untersuchen. Friedhelm  Neidhardt behandelt 
zunächst ganz allgemein die Frage nach der wissenschaftlichen Lokalisierung 
der Sozialisation. Er möchte den sozialpsychologischen Aspekt zugunsten der 
typisch soziologischen Charakterisierung zurückstellen. Gerhard Wurzbacher 
erklärt dagegen in seinem Diskussionsbeitrag, daß es weniger darauf ankomme, 
über den wissenschaftlichen Standort der Sozialisation zu diskutieren, als 
vielmehr das Phänomen realwissenschaftlich in den Griff zu bekommen. 
Wurzbacher scheint hierin Recht zu haben, denn es wäre bedauerlich, wenn 
der komplexe Gegenstand in eine Reihe rein formaler Gesichtspunkte 
aufgespalten würde. Es steckt zuviel Sozialpsychologisches in der Sozialisa
tion, als daß man sie zu einem typisch soziologischen Thema stempeln könnte. 
Das zentrale Thema des Bandes wird in einem längeren Beitrag von Franz
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R onneb erger  behandelt. Gerhard P orte le  weist die verschiedenen Elemente des 
Lernprozesses im Zusammenhang mit der Sozialisation auf. M anfred Rühl 
kommt in seinem Artikel über berufliche Sozialisation von Kommunikatoren, 
die er anhand des Journalistenberufes darlegt, auf die Bedeutung der 
Berufsethik des Journalisten zu sprechen (interessant ist hierbei die Aufzäh
lung der zum Beruf gehörenden Charakteristiken, die sich, wenngleich nicht 
mit soziologischen Fachausdrücken versehen, bereits in althergebrachten 
sozialethischen Definitionen des Berufs finden, 128). Er sieht in der Ethik ein 
reines Normensystem, ohne sichtbare Wirkung, nicht wissend um eine 
Sozialethik, die auf den Naturzusammenhängen von Gewissen und Lebenssinn 
aufbaut und die darum einen entscheidenden Platz in einer realistischen 
Darstellung des Journalistenberufes einnimmt. W olfgang R. L angenbucher be
faßt sich mit der Stellung des Lokalredakteurs im Sozialisationsprozeß. Henrik 
Kreutz vergleicht den Einfluß von Massenmedien, persönlichem Kontakt und 
formeller Organisation. In Zusammenarbeit verschiedener Verfasser entstand 
der Artikel über die Enkulturationswirkung des regelmäßigen Lesens von 
Zeitungen. Unter den weiteren Beiträgen sind beachtenswert die Ausfüh
rungen über die Sozialisationsprobleme der Massenmedien in Entwicklungs
ländern, über die Rolle der Wirtschaftswerbung bei der Sozialisation, über die 
politische Sozialisation durch Massenmedien. Für die demokratischen Systeme 
stellt sich im Hinblick auf die politische Kontrolle des Sozialisationsprozesses 
die Frage nach den Normen. In go  F riedrich  möchte als einzigen Bestimmungs
grund politischer Normen die mehrheitliche Akzeptierung anerken
nen (420 f.).

4.3 Sozialphilosophie

ALBERT, Hans: P lädoyer fü r  kritischen Rationalismus.
Der Titel dieses aus bereits früher veröffentlichten Aufsätzen bestehenden 
Buches von H. A lbert besteht zu Recht. Der Verf. wirbt in engagierter Weise 
für seine auf K. R. P opp ers „kritischem Rationalismus“ aufbauende und mit 
den Vorstellungen Eduard Baumgartens, dem dieses Buch gewidmet ist, 
weitgehend übereinstimmende Philosophie kritischer Rationalität. Das Zen
trum dieser Philosophie bildet eine naturwissenschaftlich geprägte Methode 
empirischer Überprüfbarkeit, die, wie A. zeigt, auf alle, auch die gesellschaft
lichen Bereiche der Praxis anwendbar sein soll. Der Vorteil einer solchen 
methodologisch begründeten Rationalität bestehe vor allem in der Möglich
keit, einen ideologiefreien, auf der Toleranz aufbauenden gesellschaftlichen 
Konsens zu erreichen. Demgegenüber beruhten die dem „kritischen Rationalis
mus“ entgegengesetzten Philosophien der Hermeneutik einerseits, der hegel- 
schen und marxistischen Dialektik andererseits mit ihrem Postulat, gesell
schaftliche Praxis auf einem Sinnverstehen der Geschichte aufzubauen, auf 
dem Versuch, etwas rational nicht Begründbares dennoch zu begründen und 
der Gesellschaft aufzuzwingen.
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ALBERT, Hans: K onstruk tion und  Kritik.
Mit den in diesem Band zur Wiederveröffentlichung gelangenden Beiträgen aus 
dem Zeitraum zwischen 1961 und 1971 bezweckt A., seine Philosophie 
„kritischer Rationalität“, wie er sie in seinem Buch „Traktat über kritische 
Vernunft“ (Tübingen 1968, 2. Aufl. 1969) beschrieben hat, zu verdeutlichen. 
Im Wesentlichen geht es dabei um eine Auseinandersetzung mit den nach 
seiner Meinung heute maßgeblichen philosophischen Richtungen des analy
tischen, des hermeneutischen und des dialektischen Denkens. Was er an diesen 
Philosophien kritisiert, ist ihre gegenüber den Einzelwissenschaften bean
spruchte Autonomie. Damit werde die Philosophie zu einer jeder Kritik 
enthobenen „Wissenschaft“ und folglich entweder überhaupt irrelevant für die 
Praxis oder aber dort, wo sie - wie in der marxistischen Philosophie - 
praktische Relevanz beansprucht, diktatorisch. A. sieht das Ungenügen der 
genannten Philosophien in ihrer Verhaftung in der traditionellen Rationalitäts
auffassung, welche auf einer Begründungsmethodologie beruhe und damit zu 
Theorienmonismus statt zu Theorienpluralismus, zur „Evidenz“ statt zur 
Kritikmöglichkeit führe. Er setzt dieser Begründungsmethodologie die Idee der 
kritischen Überprüfbarkeit von Ideen entgegen. Anstelle der Frage nach 
einem - wie auch immer interpretierten - „Wesen“ der Dinge tritt die 
empirisch überprüfbare und daher immer hypothetisch bleibende Dezision. Im 
Gegensatz zum herkömmlichen Positivismus, der wie die klassische Begrün
dungsphilosophie an eine voraussetzungslose Erkenntnis glaubte, weist A. auf 
die Notwendigkeit von Voraussetzungen für jede Erkenntnis hin. Folglich 
anerkennt er auch für jede Philosophie das Vorhandensein politischer 
Implikationen. Die Politisierung des Denkens überhaupt jedoch, wie sie von 
den Neomarxisten mit ihrem Postulat einer „gesellschaftsrelevanten“ Wissen
schaft auf Grund einer als letzte Instanz geltenden emanzipatorischen 
Selbstreflexion gefordert wird, gebe das Streben nach Wahrheit als solcher auf, 
da diese im Gegensatz zur neomarxistischen Auffassung nur im kritischen 
Prozeß hypothetisch bleibender empirischer Erkenntnisse zu suchen sei. A. 
hat gewiß einen Mangel der neomarxistischen Theorie-Praxis-Konzeption, 
nämlich die Vernachlässigung der technologischen Aspekte dieser Relation, 
gesehen und zu Recht gezeigt, daß eine freie Gesellschaft weitgehend 
sozialtechnologisch und damit weitgehend auf Grund formaler, nicht nach 
Wesensverwirklichung fragender Institutionen, die eine nicht kritisierbare 
„evidente“ Wesenserkenntnis voraussetzen, zu regeln ist. Erst so bleibe die in 
der Freiheit, auf individueller Dezision gründende Moral erhalten und werde 
nicht zugunsten angeblich absolut begründeter überindividueller Ganzheiten 
aufgegeben. Diese im großen und ganzen an Max Weber orientierte Sicht des 
Theorie-Praxis-Problems übersieht freilich, daß sie nur vordergründig „kri
tisch“ zu sein und Philosophie für Wissenschaft und Praxis relevant zu machen 
versteht. Denn in Wirklichkeit ordnet sie durch ihren Verzicht auf die 
Begründungsmethodologie die Philosophie und damit die Sinnfrage der Praxis 
einer technologischen Gestaltung der Praxis unter. Wenn A. meint, das durch
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die traditionelle Rationalitätsauffassung nicht gelöste Theorie-Praxis-Problem 
durch methodologische Umformung der Problematik als solcher zu lösen, 
nämlich durch die Untersuchung menschlicher Praxis einzig unter dem 
Gesichtspunkt der Aufstellung und Lösung von Problemen, dann hat er 
menschliche Praxis bereits technologisch umgeformt und damit verformt. 
Diesen methodologischen Fragen geht nämlich die Frage voraus, was 
überhaupt als Problem menschlicher Praxis aufzustellen sei, d. h. die Frage 
nach der Sinnentsprechung gegebener Problemsituationen. Diese Frage ist 
nicht rein dezisionistisch, sondern nur auf Grund philosophischer Refle
xion - wenn auch nicht notwendigerweise im marxistischen Sinne - zu lösen. 
Erst eine solcherweise verstandenePhilosophie vermag im Gegensatz zu A.s nur 
technologisch rationalisierbarem Dezisionismus wirklich „kritisch“ zu sein.

HERMENEUTIK UND IDEOLOGIEKRITIK.
Thema dieses aus bereits publizierten wie auch aus erstveröffentlichten 
Beiträgen bestehenden Aufsatzbandes ist das Verhältnis von Technik, Philoso
phie und sozialer Praxis. Karl-Otto Apel unternimmt es in seinem Aufsatz, 
eine Wissenschaftslehre in „erkenntnisanthropologischer“ Sicht zu konzipie
ren, d. h. eine Wissenschaftslehre, die alle Bedingungen, die eine wissenschaft
liche Fragestellung als sinnvolle Fragestellung möglich machen, anzugeben 
vermag. Aus diesem Grunde versucht er, gegen die Idee der Einheitswissen
schaft die Komplementarität von „szientistischer“ und ,,hermeneutischer“ 
Perspektive nachzuweisen. Die „Ideologiekritik“ besitzt in dieser Konzeption 
die Aufgabe, die dialektische Vermittlung beider Perspektiven aufzuhellen. Im 
Zentrum der Aufsatzsammlung steht ohne Zweifel die in je zwei Aufsätzen 
artikulierte Auseinandersetzung um die Bedeutung der „Hermeneutik“ 
zwischen Jü rgen  Habermas und Hans-Georg Gadamer. Gadamer behauptet 
- zweifellos im Gefolge von H eideggers Kritik an der neuzeitlichen Wissen
schaft, die die eigentliche Erfahrung des Menschen verkenne - eine absolute 
Geschichtlichkeit im Sinne einer immer anwesenden Traditionsbestimmtheit 
als Bedingung unseres Handelns. Demgegenüber weist Habermas im Hinblick 
auf die praktischen Implikationen der Wissenschaften auf die Notwendigkeit 
der Relation empirisch-analytischer und hermeneutischer Verfahren einerseits, 
auf die emanzipatorische Bedeutung der philosophischen Reflexion anderer
seits hin. Einzig die Reflexion sei in der Lage, Kritik an verabsolutierter 
Geschichtlichkeit zu üben und somit zu einer kritische Praxis legitimierenden 
Geschichtsphilosophie zu werden. Claus v. Bormann untersucht in seinem 
Aufsatz die Zweideutigkeit in Gadamers Begriff der hermeneutischen Erfah
rung. Gadamer behaupte die Bestimmtheit der menschlichen Freiheit durch 
die hermeneutische Erfahrung, es frage sich aber, ob er auch umgekehrt 
hermeneutische Erfahrung durch menschliche Freiheit bestimmt sehe. Rüdiger 
Bubner weist in seiner Darstellung der neomarxistischen „kritischen Theorie“ 
auf verschiedene Schwächen dieser Philosophie hin, vor allem auf die 
Schwierigkeit einer Definition der kritischen Reflexion sowie auf das
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Theorie-Praxis-Problem. Er interpretiert die „kritische Theorie“ als eine in der 
Tradition der junghegelianischen Bewegung stehende Philosophie. In einem 
weiteren Aufsatz versucht Bubner, den Status der Philosophie als begreifendes 
Erfassen und als Theorie, die höchstens indirekten Einfluß auf Praxis haben 
könne, zu bestimmen. Auch in dem Aufsatz von Hans Joa ch im  G iegel über 
Reflexion und Emanzipation, in welchem vor allem das Problem der 
Legitimation von Kritik hinsichtlich eines revolutionären Anspruches unter
sucht wird, geht es um das diesen Aufsatzband bestimmende Thema des 
Verhältnisses von Philosophie und Praxis.

LEY, Hermann - MÜLLER, Thomas: K ritische Vernunft und R evolution .
Wie die Verf. nachzuweisen suchen, gelingt es weder H. Albert noch
J. Habermas, dem im deutschen Positivismusstreit gestellten philosophischen 
Problem einer rationalen und humanen Vermittlung von Theorie und Praxis 
gerecht zu werden. Bei H. Albert schließe die Einseitigkeit des technolo
gischen Denkens eine im Sinne der Humanität umfassende rationale Beherr
schung des gesellschaftlichen Prozesses aus, während bei Habermas durch die 
Reduktion der Philosophie auf Anthropologie nicht nur die durch die 
Geschichte und die Klassenverhältnisse geprägte wahre Menschennatur, 
sondern auch die eigentliche Bedeutung der Technik in einer sozialistischen 
Gesellschaft verkannt werde. Beiden Autoren gegenüber betonen die Verf. die 
Notwendigkeit einer Beachtung des gesamtgesellschaftlichen Prozesses als 
Grundlage einer humanen, die Technik integrierenden Gesellschafts
philosophie. Es ist den Verf. sicherlich gelungen, die Einseitigkeit der 
Philosophie der beiden Kontrahenten aufzuzeigen. Andererseits müßte man 
aber doch anerkennen, daß Albert und Habermas, freilich ohne das Problem 
lösen zu können, immerhin die Schwierigkeit der Bestimmung des Verhält
nisses von Technik und Gesellschaft zu Bewußtsein gebracht haben, während
dem die Verf. dieses Buches doch recht unkritisch von der Voraussetzung 
ausgehen, in einer die gesellschaftliche Entwicklung technisch in den Griff 
bekommenden sozialistischen Gesellschaft seien Technik und Gesellschaft von 
selbst in ihre wahre Relation gebracht.

MENSCHING, Günther: Totalität und A utonom ie.
M. versucht aufzuweisen, wie in den Argumentationen der französischen 
Materialisten des. 18. Jahrhunderts die von Marx bezeichnete sozialistische 
Tendenz durchschimmert. Allerdings ist es sehr fragwürdig, ob sich dieses 
Bemühen im Hinblick auf die dürftige philosophische Grundlage der franzö
sischen materialistisch orientierten Autoren lohnt. Paul Heinrich D ietrich 
Holbach ist wohl zweifelsohne Materialist, aber doch primitivster Art. Auf 
gleicher Stufe materialistischen Denkens, das in seinem Kreis gepflegt wurde, 
steht wohl einzig noch Denis D iderot. A ntoine C ondorcet und Claude Adrien 
H elvetius, die ebenfalls in dem Kreis verkehrten, sind mehr Sensualisten als
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eigentlich Materialisten. Das Bemühen dieser Autoren, Gemeininteresse mit 
dem sensualistisch verstandenen Individualinteresse in Einklang zu bringen, ist 
unlogisch und kann im Grunde nur politisch erklärt werden.

4.4.2 Veröffentlichungen allgemein sozialethischen Inhalts

FLATHMAN, Richard E.: Political Obligation.
Eine anregende Untersuchung über das, was politische Pflicht zu bedeuten hat. 
F. wendet sich vor allem gegen die Auffassung der Verhaltenslehre, wonach 
die politische Pflicht ein Resultat der sozialen Kontrolle ist. Politische Pflicht 
ist, wie F. betont, Übernahme von Verantwortung für Gehorsam oder auch 
Ungehorsam gegenüber dem Gesetz. Eine „stabile“, d. h. geordnete, der 
Veränderung gegenüber offene Gesellschaft (im Unterschied zur „statischen“, 
in traditionellen Institutionen verkrusteten Gesellschaft) könne nach beha- 
viouristischer Methode nicht verwirklicht werden. Nichtübereinstimmung des 
persönlichen Urteils mit einer einzelnen Gesetzesvorschrift bedeute noch nicht 
Entscheidung zum Ungehorsam. F. führt das Beispiel von Sokrates an, der 
seinen Staat kritisierte, sich aber dem Gesetz unterwarf, weil er immerhin die 
Hoffnung hegen konnte, daß sein Staat reformfähig sei, so daß er durch 
revolutionäre Aktion nicht umgestürzt werden dürfe. F. hebt die platonische 
Auffassung von politischer Pflicht gegen die von H obbes ab, in dessen 
Vorstellung der einzelne bei der Staatengründung sich kritiklos ganz in die 
Gesetzesordnung zu integrieren hat.

FRAGA IRIBARNE, Manuel: Legitim idad y  rep resen tación .
F. gibt in dieser reich dokumentierten Veröffentlichung einen Überblick über 
die sozialen und politischen Probleme, mit denen es ein modernes Staatswesen 
zu tun hat. Er zeigt den sozialen und politischen Wandel mit Hilfe von 
geschichtlichen und soziologischen Daten auf: Zusammenballung von Bevölke
rungsschichten in Großstädten, neue Stellung der Frau in Gesellschaft und 
Politik, Abgleiten der Gesellschaft in den Konsum, Problematik des Konsensus 
und der Legitimierung der Autorität usw. Die Beurteilung der Situation ist 
getragen von einem Menschenbild, das sich nicht dem nur soziologisch 
bestimmten Wandel ausliefert. F. scheut sich nicht, Hinweise für die spanische 
Politik zu geben. Im Sinne der spanischen Geschichte und Kultur ergibt sich 
nach F. die Empfehlung einer konstitutionellen Monarchie. Man darf hinter 
solchen Stellungnahmen keinen verkrusteten Traditionalisten suchen. F. 
spricht sich in allen seinen Ausführungen für einen grundsätzlichen Wandel der 
sozialen Struktur aus. Er sieht aber zugleich (gerade für Spanien) die Notwen
digkeit einer Bindung an die geschichtlichen und ethnischen Gegebenheiten.

FRANKENA, William K.: A nalytische Ethik.
Im ethischen Teil dieser Broschüre zeigt F. als Moralprinzipien das Prinzip des 
Wohlwollens und das der Gerechtigkeit auf. Im meta-ethischen Teil ergründet

24 Utz, Bibliographie VIII
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er die Notwendigkeit individual- wie sozialmoralischer Verantwortung. Da 
die ethische Problematik (Welche Normen verdienen Normen sittlichen 
Handelns zu sein?) stark von der transzendentalen Methode Kants beeinflußt 
ist, für die das Soll nicht aus dem Sein abgeleitet werden kann, muß die 
Begründung des Solls in der Wirklichkeit notwendigerweise meta-ethisch 
vorgenommen werden. Hier bleibt für F. im Grunde nur ein utilitaristischer 
oder finalistischer Gedanke rational haltbar: Ohne die Moral wird das Leben 
sinnlos.

SCHULZE-SÖLDE, Walther: Die E rneuerung d es  p o litis ch en  Denkens aus 
dem  Geiste d e s Humanismus.
Der Verf. möchte durch diese ansprechende philosophische Schrift im Geiste 
der Antike und der Renaissance das gesellschaftliche Ideal wecken: Freie 
Entfaltung der Person aus ethischer Verantwortung für die Gesellschaft. Wie 
die Alten sieht er in der Gesellschaft eine Ganzheit, die ihre eigene 
Verantwortung für die menschlichen Werte hat. Das hohe Ethos, das in der 
gesellschaftlichen Konzeption dieses Personalismus verteidigt wird, offenbart 
sich besonders in der Darstellung der Beziehung von Politik und Ethik. Der 
Verf. hegt die optimistische Überzeugung, daß die Menschen ihre Lehre aus 
der geschichtlichen Entwicklung ziehen und in Überwindung des pragmatisch 
orientierten Dualismus von politischer und moralischer Norm zurückfinden 
werden zum alten Ideal einer die Menschheit umfassenden Kulturgemein
schaft.

5. Die soziale Natur des Menschen

GARCIA ESTEBANEZ, Emilio: La indole so cia l d e l h om bre en  una muestra  
d e au tores antiguos y  m odernos. EsFil
G. E. geht der schwierigen Frage nach, ob die menschliche Natur aus sich 
sozial sei oder ob es sich lediglich um eine irgendwie erworbene Eigenschaft 
handle. Er untersucht das Problem anhand der Aussagen antiker Philosophen 
und moderner Verhaltensforscher und Soziologen. Bei den Philosophen der 
Antike stellt man empirische Argumente fest, auf Grund deren aber dann zur 
Wesenserkenntnis fortgeschritten wurde, so daß das Resultat der Unter
suchung die soziale Natur des Menschen war. Maßgebend war hierbei, wie 
G. E. feststellt, der philosophische Grundgedanke vom Verhältnis des Teiles 
zum Ganzen. Das Partikuläre war nur im Rahmen einer umfassenden 
Totalität, in unserem Falle der Gesellschaft, denkbar. Die modernen Physio
logen, Psychologen und Soziologen stellen, wie G. E. darlegt, die unüberwind
liche Abhängigkeit des Einzelmenschen von der Gesellschaft fest. Die 
Enkulturation des Menschen sei ohne den gesellschaftlichen Zusammenhang 
nicht denkbar. Nun sei zwar die empirische Argumentation aus sich noch 
nicht befähigt, eine soziale Wesenheit zu beweisen. Doch impliziere die
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empirische Wissenschaft in gewissem Sinne auch in ihrem Urteil den 
Gedanken, daß der Einzelmensch ein Kulturwesen sei. Damit aber spreche sie 
bereits die Erkenntnis aus, daß er seiner Natur nach gesellschaftlich orientiert 
sei.

6. Gemeinwohl — Verhältnis von Individuum und Gemeinschaft 

DUBIEL, Helmut: Id en titä t und Institu tion.
Das die Sozialphilosophie bestimmende Grundproblem des Verhältnisses von 
Individuum und Gesellschaft wird vom Verf. anhand zeitgenössischer ’Theo
rien des Verhältnisses von Subjektivität und Institution erörtert. Allen vom 
Verf. besprochenen Theorien gemeinsam ist die Ablösung des traditionellen 
metaphysischen Weltbildes durch ein - wie auch immer interpretiertes - an
thropologisches. Dies wird besonders deutlich bei A. G ehlen, in dessen 
Theorie die Institutionen gewissermaßen die Rolle der traditionellen Meta
physik übernehmen. Im Zentrum von Gehlens Auffassung steht die Theorie, 
Institutionen seien Reduktionen der zugleich Macht wie auch Orientierungs
losigkeit des Menschen ausdrückenden Weltoffenheit und dienten als Orientie
rungsersatz für den den Menschen gegenüber dem Tier kennzeichnenden 
Instinktverlust des Menschen. Jeder Versuch, diesen biologisch begründeten, 
auf nicht hinterfragbaren Institutionen beruhenden Institutionenbegriff reflexiv 
in Frage zu stellen, gilt G ehlen  gemäß als Subjektivierung und damit als die 
objektiven Institutionen prinzipiell gefährdendes Unternehmen. In dieser 
Lehre, die sowohl die traditionelle Metaphysik als auch die moderne 
technologische Entwicklung ablehnt, welche die - nach G ehlens Meinung 
auch ideologisch nicht herstellbare - Überschaubarkeit der Welt und damit 
Institutionen verunmögliche, kommt, wie der Verf. zeigt, dem das Soziale 
mitkonstituierenden „Subjektiven“ keine eigene Rolle mehr zu; es findet seine 
Identität in der vollkommenen Einordnung in die biologisch begründete 
Institution. Von diesem Institutionenbegriff unterscheidet sich prinzipiell 
A dornos Theorie. Er sieht sowohl in der methaphysischen als auch in der 
kapitalistischen, technologisch orientierten Institutionenvorstellung nicht, wie 
G ehlen, ein Zuviel, sondern ein Zuwenig an Subjektivität, nämlich die 
Realisierung eines nur scheinbaren und somit falschen Individualismus. In 
Wirklichkeit werde in diesen Institutionen der Einzelne gezwungen, sich mit 
Strukturen zu identifizieren, die seiner Subjektivität fremd seien. Adorno 
zeichnet daher im Gegensatz zu G ehlen  das utopische Bild einer, durch 
Aufhebung der kapitalistischen Produktionsverhältnisse sowie aller als repres
siv geltenden Institutionen, auf wahrer menschlicher Gemeinsamkeit auf
bauenden Gesellschaft, in welcher sozusagen universale reine Subjektivität 
herrscht und in welcher somit erst Subjektivität zu ihrem wahren Recht 
kommt. Demgegenüber vertritt J. Habermas in seiner Philosophie wieder mehr 
die marxistische Vorstellung einer in dialektischer Integration zu wahrenden 
subjektiven Identität, allerdings unter Verwendung moderner soziologischer
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Interaktionstheorien. Personale Identität wird bei Habermas, wie der Verf. 
zeigt, genausowenig wie bei G ehlen  durch Rückzug aus Institutionen erreicht, 
sondern durch Einordnung in eine „intersubjektiv“, im „Diskurs“ rational 
bestimmte Gesellschaftsordnung, in welcher - im Unterschied zu Gehlens 
reflexionsfeindlicher Institutionenlehre - den Subjekten nur die Handlungs
einschränkungen zugemutet werden, die sich in einer andauernden, zwangs
freien Diskussion als rational begründbar erwiesen haben. Auch in N. Luh- 
manns soziologischer Systemtheorie wird subjektive Identität nicht durch 
Rückzug aus Institutionen, sondern gerade durch Identifizierung mit diesen 
erreicht. Allerdings ist diese Identifizierung, wie der Verf. darstellt, nicht 
mehr, wie in der neomarxistischen „kritischen Theorie“, geschichtsteleolo
gisch, sondern nur noch formal begründet. Damit macht Luhmann mit dem in 
der „modernen“ Philosophie geforderten Aufgeben des „ontologischen“ 
wissenschaftlichen Weltbildes ernst. Kontingenz wird zur beherrschenden 
Kategorie von Wissenschaft und Praxis. Von dieser Kontingenz her ergibt sich 
folgerichtig die Formalisierung der Systemtheorie. Allerdings sucht Luhmann 
wie Habermas und im Gegensatz zu Gehlen, Subjektivität und Institution 
zueinander in ein Gleichgewicht zu bringen. Im Gegensatz zu G ehlens 
Auffassung der Institution als Reduktion von Weltoffenheit sieht Luhmann 
die Aufgabe des Sozialsystems nicht nur in der Reduktion von Komplexität, 
sondern - im Anschluß an die umweltoffene Systemtheorie von 
T.Parsons - auch in der Schaffung von Komplexität durch prinzipiell freie 
Auswahl von Komplexität, d. h. gemäß Luhmann in der Schaffung von Sinn. 
Je komplexer ein Sozialsystem sei, um so besser eigne es sich zur je einmaligen 
Identifizierung des Einzelnen mit diesem System, d. h. um so besser gewähre 
es die Möglichkeit personaler Identität. Zu fragen bliebe hier freilich, wie uns 
scheint, ob Luhmanns formalisierte soziologische Systemtheorie nicht genauso 
wie die biologische Institutionenlehre G ehlens das Soziale notwendigerweise 
verkennen muß. Soll nämlich das Soziale wirklich als Sinnintegration der 
Subjektivität gelten, dann ist es nicht systemtheoretisch formalisierbar. Sinn 
kann nur als teleologischer konstitutiv, nämlich verpflichtende Handlungs
motivation sein.

STEINBUCH, Karl: Kurskorrektur.
St. zieht aus seiner Analyse der gegenwärtigen Gesellschaft den Schluß, daß 
wir eine neue, von jeglicher Ideologie befreite Gesellschaftskonzeption finden 
müssen. Als Naturwissenschaftler glaubt er, ein Konzept, das den Konsens 
aller Gesellschaftsglieder findet, aus der kybernetischen Anthropologie gewin
nen zu können. Als kybernetische Anthropologie bezeichnet er jene zukünf
tige Wissenschaft, welche menschliches Denken und Verhalten auf die 
Wirkung informationeller Strukturen zurückfuhrt. Von der Moral hält St. 
nichts, es sei denn, sie sei operational begründet. Man kann sich des Eindrucks 
nicht erwehren, daß hier der Ideologie der Neuen Linken, die St. so 
eindrucksvoll bekämpft, nur eine neue Ideologie entgegengestellt wird.
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8. Gesellschaft und Autorität

SCHULTZ, Hans Jürgen - Hrsg.: K ontex te. VII: Probleme der Gewalt und 
Gewaltlosigkeit.
Die dreizehn Beiträge befassen sich mit der sozialethischen Frage nach dem 
legitimen Ort der Gewalt in der Gesellschaft. Eine Abklärung der Begriffe 
Macht, Herrschaft und Gewalt nimmt Ossip K. F lech th eim  vor. Wie vielfältig 
Gewalt in der Gesellschaft ohne sichtbare und legitimierte Autorität ausgeübt 
wird, ist Gegenstand der Ausführungen von D ieter Senghaas. Wie psycholo
gisch schwierig der Weg zur positiven Einstellung der Gewaltlosigkeit 
gegenüber ist, zeigt Tobias B roch er. Aus den Ausführungen von Harald S ch er f 
geht hervor, daß die Neue Linke sich keine Rechenschaft darüber gibt, 
inwieweit die augenblickliche Gesellschaft verwandlungsfähig ist und wie sehr 
die für die gewünschte Veränderung notwendigen Ressourcen beschränkt sind. 
„Das Konzept der Sozialen Verteidigung“ setzt für seine Verwirklichung einen 
hohen moralischen Stand der Gesellschaft voraus, der eine gründliche 
Einübung voraussetzt, wie T heodorE bert darstellt. Die Strategien gewaltfreier 
Aktion werden von Wolfgang S ternstein  behandelt. Pädagogischer Natur sind 
die Beiträge von Walter Molt, Emst Simon und Horst R um pf. R obert 
Spaemann weist mit Recht darauf hin, daß man von Emanzipation nur vom 
Boden der Mündigkeit aus sprechen kann, diese aber ihrerseits nicht 
definierbar ist, weil sie sich im menschlichen Vervollkommnungsprozess stets 
neu formuliert.

10.1 Die soziale Frage im allgemeinen

KLOSS, Hans Dieter - Hrsg.: Damit w ir m orgen  leb en  können.
Zehn Autoren bemühen sich in seriöser, jeder journalistischen Effekthascherei 
abholden Weise um eine Diagnose der sozialen Mängel der augenblicklichen 
Institutionen, und zwar ausschließlich mit Bezug auf die Bundesrepublik 
Deutschland. Es werden Fragen des Umweltschutzes, der Gesundheitspolitik, 
der Gesellschafts-, Sozial- und Bildungspolitik, der Wirtschaftspolitik, der 
Wohnbaupolitik, der Verkehrspolitik, der Rüstungspolitik und ganz allgemein 
das Problem der Zukunftsplanung besprochen. Die Aufsätze halten sich in 
dem vom Herausgeber bemessenen Umfang, sind aber trotz ihrer Kürze präzis 
informierend. Alle Autoren haben eine Gesellschaft vor Augen, die einerseits 
dem Leistungsprinzip folgt, andererseits die durch dieses Prinzip nicht 
erfüllbaren Forderungen der sozialen Gerechtigkeit zu erfüllen hat. Die 
Reformprogramme der drei Parteien (SPD, CDU/CSU, FDP), vorgetragen von 
deren Vorsitzenden, sagen wenig aus.

NITSCHE, Roland: Die Ü berdrußgesellschaft.
N. analysiert das Verhalten der heutigen Gesellschaft in den verschiedensten 
Bereichen, in Wirtschaft, Recht, Politik, Rechtsleben, Kultur und Moral. Er
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stellt kritisch fest, daß die das Establishment vertretenden Glieder der 
Gesellschaft das tun, was sie selbst in ihrem Werturteil als unsinnig erkennen, 
und daß die Revolutionäre in ihrem Befreiungskrieg gegen das Establishment 
eine Entartung produzieren, die ihrerseits nur in Revolten ihre Befreiung 
finden kann. N. betont, daß es eigentlich keine Privatsphäre gibt, weil alles 
Private sich sozial äußert. Aus diesem Grunde spricht er sich auch gegen die 
rechtliche Anerkennung libertinistischer Sexmoral aus (vgl. Kapitel 10: Das 
Paradies der Triebfreiheit). Es wird nur nicht ganz klar, woher die Normen für 
die rechtliche Formulierung sittlichen Verhaltens stammen. Er verwirft die 
alte kirchliche Sexualmoral, erklärt aber, wie es scheint, die Sexualvorstellung 
der Konservativen als schutzwürdig, allerdings mit der Bemerkung, daß mit 
solchen Schutzparagraphen, die notwendigerweise privatrechtlicher Natur 
wären, das Wesentliche nicht erreicht ist. Er verlangt ein Recht, das 
kulturerhaltend und damit auch sittenerhaltend wirkt. Woher aber die 
Normen beziehen? Das Problem ist im Grunde nicht lösbar in einer 
gesamtheitlich sittlich absinkenden Gesellschaft. Darum konnte auch N. 
kein Wunderrezept anbieten. Die Wunden hat er aber mit Scharfsinn erkannt 
und mit Kunst beschrieben.

ORTLIEB, Heinz-Dietrich: Die veran tw ortungslose G esellschaft.
Diese geistvolle, schmissig geschriebene Broschüre kann in ihrer aktuellen 
Bedeutung kaum überschätzt werden. O. geht sämtliche Bereiche des 
gesellschaftlichen Lebens durch und untersucht die darin aktuell geltenden 
Wertvorstellungen. In der Wirtschaft, im Bildungswesen, im Staat erkennt er 
als treibendes Motiv die Sucht nach mehr Einfluß und mehr Beteiligung, nicht 
aber das Streben nach Übernahme von mehr Verantwortung. Vom Mitbestim
mungsrecht sagt er z. B., es sei ein gutes Mittel, wirtschaftlichen Machtmiß
brauch einzudämmen, doch nur, wenn es nicht als Pfründe und als Mittel, es 
sich bequem zu machen, sondern als Beteiligung an der Mitverantwortung 
verstanden werde (52). Der Mensch, den O. fordert, ist allerdings wahrschein
lich ein reines Wunschgebilde.

RICHTA-REPORT. Politische Ökonomie des 20. Jahrhunderts.
Der Bericht entstand aufgrund eines Beschlusses des Zentralkomitees der 
Kommunistischen Partei der Tschechoslowakei und des Präsidiums der 
Tschechoslowakischen Akademie der Wissenschaften in Zusammenarbeit von 
Philosophen, Wirtschaftswissenschaftlern, Soziologen, Medizinern, Architek
ten, Naturwissenschaftlern usw. Den Autoren geht es um die im Zuge der 
technischen Entwicklung neu vorzunehmende Projektierung des wirtschaft
lichen Gemeinwohls. Bisher habe man im Sinne der industriellen Entwicklung 
den rein materiellen und quantitativen Reichtum an Konsumgütern ins Auge 
gefaßt, man sei der Entwicklung durch eine „administrativ-direktive Leitung“ 
korrigierend nachgehinkt, habe im Gefolge die Arbeit nur im Reproduktions
prozess gesehen, während es im Hinblick auf die neue Technik (Automation)
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darauf ankomme, der Arbeit den Sinn echt schöpferischer Aktivität zurückzu
gewinnen (vgl. bes. 132 f.).

SARTRE, Jean-Paul: Der In tellek tu elle und d ie R evolution .
In dieser Interviews und Reden von Sartre enthaltenden Schrift äußert sich 
der Verf. zur Rolle des Intellektuellen in der Gesellschaft. Der Intellektuelle, 
so lautet Sartres marxistische Antwort, ist der engagierte Theoretiker einer im 
Kapitalismus nicht erreichbaren und daher nur durch revolutionäre Umwand
lung dieser Gesellschaftsordnung zu realisierenden gesellschaftlichen Univer
salität. Zugleich aber habe er sich auch stets seiner Rolle als Kritiker der auch 
in sozialistischen Parteien und sozialistischen Ländern immer wieder in 
Erscheinung tretenden partikularistischen oder utopistischen Tendenzen be
wußt zu sein.

10.2 Katholische Kirche und soziale Frage

PAUL VI.: A postolisches S ch re ib en ,,O ctogésim a adven ien s“.
In dieser lateinisch-deutschen Ausgabe wird das päpstliche Schreiben „Octo
gésima adveniens“ in der kurzen Einführung durch Oswald v on  Nell-Breuning 
im Zusammenhang mit den früheren päpstlichen Verlautbarungen inhaltlich 
beschrieben. Der Verf. der Einführung hebt dabei hervor, daß sich das 
Schreiben an einen beschränkten Kreis von Gebildeten wendet, wenngleich es 
über den kirchlichen Kreis weit hinausreiche. Die öftere Betonung von 
Gleichberechtigung und Mitspracherecht setzt, so betont v. N.-Br., ebenfalls 
einen hohen Grad von Bildung voraus. Die Übersetzung folgt dem lateinischen 
Text, interpretiert ihn aber gemäß den modernsprachlichen Ausgaben der 
Vatikanischen Druckerei, sofern die Harmonie zwischen dem lateinischen und 
dem modernsprachlichen Ausdruck herstellbar ist. An drei Stellen ist dies 
allerdings nicht möglich, so daß durch die Fußnoten die textlichen Differen
zen angegeben werden mußten.

10.4 Die Arbeiterfrage 

DEPPE, Frank: Das B ewußtsein  d er  Arbeiter.
Ein adäquates Verständnis des Arbeiterbewußtseins ist, wie der Verf. meint, 
nur auf der Grundlage einer Interpretation der konkreten geschichtlich-gesell
schaftlichen Bedingungen möglich. Unter diesem Aspekt untersucht der Verf. 
die empirischen und theoretischen Grundlagen zeitgenössischer Forschungen 
über das Bewußtsein der Arbeiter. Er meint, die Beobachtung der Integration 
des Arbeiters in die kapitalistische Gesellschaft dürfe nicht mit einer 
Aufhebung der den Kapitalismus in seinem Wesen bestimmenden gesellschaft
lichen Widersprüche verwechselt werden. Die Aufgabe der Arbeiterklasse sei es 
vielmehr, diese Widersprüche zu überwinden.
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MALLET, Serge: Le p ou vo ir  ouvrier.
Nach M. führt die fortschreitende Sozialisierung zwar zum Staatskapitalismus, 
jedoch unter der Herrschaft einer staatlichen Bürokratie, in der die Arbeiter
schaft nicht vertreten ist. Diese Grundthese wird von M. in einer ausgedehnten 
Kritik der französischen Politik durch das ganze Buch verfolgt.

PERROUX, François: Masse e t  classe.
Die Arbeiterklasse in die bürgerliche Gesellschaft zu integrieren, scheint, so 
führt P. aus, unmöglich geworden zu sein, nachdem die nationalen Wirt
schaften, jede für sich, eigene Ziele verfolgen und nachdem innerhalb der 
Nationen die internationalen Kapitalgesellschaften die Wirtschaftspolitik 
beherrschen. Bei allem Aufstieg der arbeitenden Klassen bleibe immer eine 
Schicht von Armen übrig, die nicht einmal in der Lage sei, eine Klasse zu 
bilden.

10.6 Kulturelle Probleme

CHOMSKY, Noam: Die V erantwortlichkeit d er  In tellek tuellen .
Die Verantwortlichkeit der Intellekturellen, so führt der Verf. dieser Essays 
aus, besteht darin, der Wahrheit zu dienen und sie vor der Inanspruchnahme 
durch partikuläre Interessen zu schützen. Diese Aufgabe, die er anhand innen- 
und außenpolitischer Beispiele darstellt, sieht er zu großen Teilen von den 
amerikanischen Intellektuellen preisgegeben, die sich vielfach nur noch als 
Experten, als intellektuelle Elite zur Verteidigung jenes gesellschaftlichen 
Systems sähen, das ihnen gehobenes soziales Prestige und gewachsenen 
Machteinfluß gab. Diesen, wie er sagt, im Dienste des ausbeuterischen und 
imperialistischen Kapitalismus stehenden Intellektuellen wie auch einer 
gewissen bolschewistischen elitären Spielart des Kommunismus wirft er vor, 
die wahren, sich bisweilen spontan und revolutionär artikulierenden Bedürf
nisse der Gesellschaft zugunsten einer einzig an gesellschaftlicher Stabilisie
rung interessierten elitären intellektuellen Führung vernachlässigt zu haben. 
Ch. hat richtig gesehen, daß die rein sozialtechnologische Rollendefinition der 
Intellektuellen wegen des darin implizierten Verzichts auf philosophische 
Rechtfertigung zur Verantwortungslosigkeit führen muß. Er scheint freilich 
recht unreflektiert vorauszusetzen, daß das Engagement für die demokratische 
Ordnung des Westens im Wesentlichen nur der Verteidigung kapitalistischer 
Klasseninteressen auf nationaler oder internationaler Ebene dient.

CLOSETS, François de: Vorsicht! F ortsch ritt!
Daß das Buch, von einem ohne Zweifel versierten Publizisten geschrieben, 
einen solchen Erfolg in der intellektuellen Leserschicht erobert hat, ist ein 
Zeichen für die Oberflächlichkeit, mit der ein Großteil der intellektuellen 
Schichten die schwerwiegenden Probleme der Kultur zur Kenntnis nimmt. C.
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geht sozusagen sämtliche Ebenen des gesellschaftlichen Lebens durch und 
zeigt die Ahnungslosigkeit auf, mit der wir im gesellschaftlichen Prozeß, 
besonders im Sog der Technik, blindlings dahintreiben. Soweit liest sich das 
Buch mit Interesse. Doch möchte man am Schluß mehr wissen als nur die 
Notwendigkeit, daß wir irgendwie planen müssen. Denn wer ist der Planer? 
Der Slogan vom privaten Reichtum und der öffentlichen Armut ist leicht 
ausgesprochen. Die Abhilfe aber ist, wenn man die Leistungsgesellschaft 
aufrecht erhalten will, ein schwieriges Problem. Und außerdem wäre der 
Wahrheitsgehalt dieses Slogans noch näher zu untersuchen. Die Umweltver
schmutzung ist heute allen bewußt. Hätte man dieses Phänomen aber schon 
voraussehen können, als man die ersten Industrieschornsteine baute?

GLASER, Wilhelm: Soziales und instrum entales Handeln.
Eine Theorie des menschlichen Handelns muß, wie sich aus der Lektüre dieses 
Buches ergibt, von zwei grundlegenden Komponenten der Handlung ausgehen: 
von der Handlung als sinnentsprechender Tätigkeit einerseits, von der 
Handlung als technischer Zielrealisierung andererseits. Im Mittelpunkt des 
Buches steht die Frage, wie nun der Zusammenhang und die gegenseitige 
Begrenzung der beiden Komponenten im Bereich gesellschaftlichen Handelns 
zu denken seien. Der Verf. entwickelt das Problem aufgrund einer Gegenüber
stellung der als Alternativen auftretenden Theorien A. G ehlens und J. Haber
m as“. Beide gehen, wie der Verf. darstellt, im Gegensatz zur sozialen Utopie 
von H. M arcuse und E. B lo ch  einerseits, zur Technokratie H. Schelsk ys 
andererseits, die jeweils einen der beiden Bereiche völlig durch den anderen zu 
überlagern versuchen, von einer gewissen Autonomie der zwei Bereiche aus. 
Beide konstatieren die fast ausschließlich von der Technik bestimmte Kultur 
der Industriegesellschaft. Während aber nun G ehlen  den Handlungsbegriff 
weitgehend in diese technische Kultur, vor allem in deren institutioneller 
Ausprägung, integriert, betont Habermas die Priorität des in der Reflexion 
begründeten emanzipatorischen Interesses vor dem Interesse an technischer 
Verfügung. Die von den Technologen anerkannten Sachgesetzlichkeiten 
müssen nach Habermas mit Hilfe der Reflexion unter Ideologieverdacht 
gestellt, d. h. danach befragt werden, inwieweit sie nur der Durchsetzung 
partikulärer Machtinteressen dienen. Obwohl der Verf. manche Einseitigkeit 
in G ehlens Theorie erkennt, glaubt er doch, in ihr einen möglichen 
Ansatzpunkt für die Bewältigung des Technologieproblems finden zu können. 
Wie G ehlen so wirft auch der Verf. Habermas vor, eine unpraktikable 
Philosophie zu vertreten, die überdies genauso wie die Sachgesetzlichkeiten 
der Technologen unter Ideologieverdacht gestellt werden könnte. Eine 
realistische Handlungslehre müsse davon ausgehen, daß soziales Handeln nur 
möglich sei, wenn das den einzelnen umgebende soziale System als solches 
funktioniere. Andererseits erfordere die Entwicklung des sozialen Systems die 
aktive Teilnahme der einzelnen am sozialen Geschehen, d. h. soziales, 
gegenüber den bestehenden Strukturen kritisches Handeln. Entscheidend aber
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sei, daß nur innerhalb eines technisch geregelten formalen Rahmens der 
Gesellschaft der sozial notwendige Konsens erreichbar sei. Dieser Rahmen 
werde preisgegeben, wenn man, wie Habermas, soziales Handeln von der 
Priorität der philosophischen Reflexion her definiere. Damit werde nämlich 
die einzig realistische Vorstellung einer technologisch ermöglichten konti
nuierlichen gesellschaftlichen Entwicklung durch die Idee der vollkommenen 
Umwälzung der Gesellschaft verdrängt.

KOFLER, Leo: T echn o log isch e Rationalität im Spätkapitalismus.
Die gegenwärtigen Technologietheoretiker, seien es nun die Verteidiger oder 
die Kritiker einer vorwiegend technologisch bestimmten Gesellschafts
rationalität, kommen, wie der Verf. meint, in der Auffassung von der 
Eigenständigkeit des technologischen Gesellschaftsprozesses überein. Sowohl 
der bürgerliche Positivismus als auch die neomarxistische „kritische Theorie“ 
übersähen dabei aber die Bedeutung der Ideologien und damit den ideolo
gischen Charakter dieser These. Demgegenüber vertritt der Verf. eine seiner 
Meinung nach den ursprünglichen Intentionen von Marx entsprechende 
Gesellschaftsphilosophie, die aufgrund der implizierten und von den gegenwär
tigen Theoretikern technologischer Rationalität meistens verkannten Subjekt- 
Objekt-Identität in der Lage sein soll, die wahre, auch die Ideologie 
miteinbeziehende menschliche Bewegung des Gesellschaftsprozesses zu erfas
sen.

&
KÜNZLI, Arnold: Aufklärung und Dialektik.
Der Untertitel entspricht nicht ganz dem umfassenden Inhalt dieses Buches, 
das sechs Aufsätze enthält, von denen fünf früher anderweitig veröffentlicht 
wurden. Der in den Werken H egels und in den Schriften der Neuen Linken gut 
versierte Verf. beschäftigt sich mit den Problemen Macht und Freiheit, 
Mensch und Natur, Mensch und Ordnung (bzw. Anarchie), Wissenschaft und 
Gesellschaft. K. stellt diese von den Neomarxisten aufgeworfenen Fragen in 
den größeren geschichtlichen Rahmen, von dem aus das Zeitgeschehen 
(Revolten der Intellektuellen) souveräner beurteilt werden kann. Beachtens
wert ist der letzte (original für diesen Band geschriebene) Aufsatz, der einen 
Einblick in die Denketappen von T heodor W. Adorno und Max H orkheimer 
gibt.

OELMÜLLER, Willi: Was ist h eu te Aufklärung?
Oel. geht es um die Erkenntnis der in einer konkreten (und zwar in der 
entwickelten) Gesellschaft existierenden Ungerechtigkeiten oder Unmensch
lichkeiten, die die Freiheitsentfaltung des Menschen behindern. Das Thema 
steht also mitten im Theorie-Praxis-Problem. Der Verf. hat sich darum 
eingehend mit den dieses Problem behandelnden Autoren und Geistesrich
tungen befaßt: Kant, Hegel, Marx, Freud, Frankfurter Schule, Strukturalis
mus, Naturrechtslehre, Soziologie (bes.N. Luhmann), Theologie usw. Oel. legt 
besonderes Gewicht auf die historisch vorgegebenen soziokulturellen Lebens-
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bedingungen, in denen sich das Handlungssubjekt befindet, ohne deswegen 
aber inhaltlich bestimmbare Normen, gemäß welchen gegen die faktischen 
Verhältnisse ein Aufklärungsanspruch geltend zu machen ist, als inexistent 
zu bezeichnen. Allerdings sind diese Normen, dies betont Oel. mit Nachdruck, 
ohne jede Rückkoppelung an inhaltliche Momente aus Überlieferungs
traditionen und aus der Umgangssprache und sogar ohne Grundentscheidungen 
für solche Momente unbrauchbar für eine gültige Gesellschaftskritik.

SCHWEPPENHÄUSER, Hermann: Tractanda.
Der Verf. dieser aus von ihm gehaltenen Vorträgen sowie aus einem bereits 
früher publizierten Aufsatz bestehenden Schrift versucht, auf der Grundlage 
der neomarxistischen „kritischen Theorie“ eine Deutung und Kritik unserer 
Kultur und Gesellschaft zu geben. Der Warencharakter der kapitalistischen 
Gesellschaft, so erklärt der Verf., sei Ursache für das Phänomen der 
Massengesellschaft, in welcher weder das kulturelle Niveau der Masse gehoben 
werde noch echte, dem Menschentum und nicht der Kulturindustrie verpflich
tete Kultur zur Anerkennung komme. Solange sich die Gesellschaft an der 
Konkurrenzvorstellung des Kapitalismus orientiere, sei sie nicht in der Lage, 
Fortschritt im emanzipatorischen Sinne, nämlich im Sinne von Humanität und 
menschlicher Solidarität zu realisieren. Diesem Ideal nun sei die „kritische 
Theorie“ verpflichtet. Sie erforsche den inhuman-widersprüchlichen Charakter 
der kapitalistischen Gesellschaft, welche sich als versklavende, nur durch eine 
sozialistische Gesellschaftsform überwindbare Scheinintegration erweise.

WEIZSÄCKER, Ernst von - Hrsg.: H umanökologie und Umweltschutz. 
Einleitend weist der Herausgeber auf die Dimensionen des Umweltschutzes 
hin, seine Verknüpfung mit dem Friedens- und vor allem dem Bevölkerungs
problem. Der Psychiater und Humanökologe Harry B. F riedgood  fordert 
eingehendere Erforschung von den naturwissenschaftlichen Gesetzen ähn
lichen Gesetzen des psychologischen und sozialen Verhaltens des Menschen. 
Er scheint dabei vorauszusetzen, daß das menschliche Gewissen ebenfalls ein 
solcher nach Gesetzen strukturierter Mechanismus sei. Gerhard Liedke 
untersucht den theologischen Zugang zum Problem der Umweltbeherrschung, 
indem er dem alt- und neutestamentlichen Begriff des Dominiums des 
Menschen über die Natur nachgeht. G eorg P icht spricht sich im Interesse des 
Umweltschutzes gegen die Geheimhaltung von Forschungsprojekten aus. 
Damit hat, was einsichtig ist, eine völlige Auflockerung der bisher national 
verkapselten Politik einherzugehen. Felix R. F itzRoy und Emst von  Weiz
säcker äußern sich kritisch zum Vorschlag, das wirtschaftliche Wachstum im 
Interesse der ökologischen Probleme zu hemmen; sie verlangen vielmehr eine 
Umstellung der Wirtschaft auf umweltfreundlichere Produktion. Die ohne 
Zweifel vernünftigen, aber bisher vom Wohlstandsbürger wohl noch nicht 
faßbaren Vorschläge bezüglich des Transportwesens (z.B. Verzicht auf das 
private Auto) setzen eine Bildung der öffentlichen Meinung voraus, die, wie 
die Autoren auch selbst äußern, erst noch erzeugt werden muß.
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10.7 Rassenfrage

DELBRÜCK, Jost: Die R assenfrage als P roblem  d es Völkerrechts und  
nationaler R ech tsordnungen .
ln umfassender Weise stellt D. in dieser Habilitationsschrift die rechtlichen 
Normen zusammen, die die Rassenfrage betreffen: den völkerrechtlichen 
Standard der Gleichstellung der Rassen, die entsprechenden Rechtsordnungen 
der USA und Südafrikas, die rechtlichen Auswege aus dem Rassenproblem 
durch Einwanderungs- und Integrationsnormen (in Australien, Großbritan
nien, Neuseeland). In seiner Einführung weist D. auf die vor dem Recht 
liegenden Probleme hin: die soziologischen, psychologischen und politischen 
Hintergründe. Hier liegt wohl die grundlegende Problematik, welche jene 
Nationen, die mit fremden Rassen nichts zu tun haben, zu wenig kennen. D. 
vertritt den Optimismus, daß die rechtliche Gleichstellung der Rassen geeignet 
sei, auch die entsprechenden psychischen oder moralischen Dispositionen zu 
schaffen.

11.1 Sozialtheorien und Sozialsysteme — Allgemeines

BERGER, Peter L.: A uf d en  Spuren d er Engel.
B. rückt in dieser geistreich geschriebenen Schrift den Soziologen, Psycho
logen und (progressiven) Theologen zuleibe, die glauben, das gesamte 
menschliche Verhalten einschließlich des religiösen rational erfassen zu 
können. Er zeigt an den spontanen menschlichen Reaktionen auf Schmerz, 
Leid, Tod, aber auch auf humorvoll erscheinende Ereignisse das rational nicht 
erfaßbare, jedoch reale Wirken religiöser Kräfte im Menschen auf. Im Grunde 
ist seine Analyse eine Phänomenologie des sittlichen Bewußtseins im 
Menschen, das ohne Bezug zur Transzendenz unauflösliche Rätsel aufgibt.

BÖTTCHER, Winfried - Hrsg.: Id eo logie .
Die Schrift, in der für Anfänger im Hochschulstudium der Begriff der 
Ideologie in seiner Vielgestaltigkeit dargestellt werden soll, befolgt eine eigene 
Lehrmethode, die sog. „Programmierte Unterweisung“ (Information, Auf
gabenstellung, Antwortkontrolle). Die geschichtliche Information beginnt mit 
Etienne B onnot d e  C ondillac und A ntoine D estutt d e  Tracy und reicht bis zu 
T heodor G eiger.

EMMERICH, Wolfgang: Zur Kritik d er  V olkstumsideologie.
E. möchte in dieser kritischen Analyse verschiedener Verteidiger des Volks
tums aufzeigen, daß die Pflege des „ursprünglichen“ Volkes in einzelnen 
Klassen ein abgelebtes, gesellschaftlich nicht mehr gerechtfertigtes, gänzlich 
fiktives ständisches Bewußtsein einer alten und überlebten Welt lebendig 
halten möchte. Er bezieht sich in seiner Kritik auf die deutschen Formen der
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Volkstumsideologie nationalistischer und vor allem nationalsozialistischer 
Prägung.

FETSCHER, Iring: H egel - G röße und Grenzen.
Für den Verf. dieser Einführung in das philosophische Denken H egels besteht 
dessen große philosophiegeschichtliche Leistung vor allem in der Herausarbei
tung der dialektischen Methode. H egels Dialektik setzt die Anerkennung eines 
absolut geschichtsimmanenten Sinns voraus. Ob ein solcher Immanentismus 
nur auf „idealistischer“ Grundlage wie bei H egel oder aber einzig auf 
„realistischer“ bzw. „materialistischer“ Grundlage wie in der Kritik der 
Linkshegelianer und der Marxisten möglich sei, ist, wie aus den Ausführungen 
des Verf. hervorgeht, die fundamentale Frage im Hinblick auf eine Bewertung 
der Grenzen der H egelsch en  Philosophie.

GRAU, Gerd-Günther - Hrsg.: P rob lem e d er  Ethik.
Die Broschüre enthält, außer der Einleitung des Herausgebers, drei beachtens
werte Aufsätze über die Ethik als praktische Wissenschaft. Iring F etsch er  stellt 
die Hintergründe dar, warum Marx dem Moralisieren über die Verhältnisse die 
revolutionäre Aktion gegenüberstellt. Es wird deutlich, daß vom Marx sehen 
Grundsatz aus, daß in einer klassen- und herrschaftslosen Gesellschaft Gemein- 
und Individualinteresse im Menschen zusammenfallen, das Moralisieren sinnlos 
wird. Denn damit würde sich der einzelne vom Gemeinsamen distanzieren, 
würde sein Urteil als maßgeblich über das Gemeinsame setzen. In dieser Sicht 
kann darum der einzelne auch gar nicht daran denken, sich als einzelner 
hochzuarbeiten, ohne das Ganze mit zu revolutionieren. F etsch er  weist 
allerdings kritisch darauf hin, daß de facto der einzelne eben doch 
Überlegungen des isolierten Eigeninteresses anzustellen vermag. Er bedürfe 
darum einer Moral, gemäß welcher er zur Einsicht in die Notwendigkeit der 
Übereinstimmung von Eigen- und Gemeininteresse komme. Auch bedürfe er 
zum Ertragen unvermeidlichen Leides einer Moral, die ihm die Marx sehen 
Überlegungen nicht anzubieten vermögen. O tto P ögge ler  zeigt in seinem 
faszinierenden Aufsatz, daß die hermeneutische Philosophie nicht nur auf die 
ethisch-politische Dimension hin orientiert ist, sondern, als von dieser 
bestimmt, selbst ethisch-politische Dimension besitzt. Die Anknüpfung an 
die aristotelische Auffassung von der praktischen Vernunft unterstützt in etwa 
seine Argumentierung. Die aristotelisch verstandene praktische Vernunft ist 
theoretisch nicht faßbar. Sie kann nur durch sich selbst verstanden werden. 
Sie hat ihr eigenes A-priori. Sie ist wesentlich praktisch. Es steht aber zur 
Frage, ob die inhaltliche Auffüllung dieser praktischen Vernunft nur aus der 
aktiven Erfahrung stammt oder ob nicht auch theoretisch-kognitive Elemente 
durch die praktische Vernunft übernommen werden. Im letzten Fall würde die 
Deckung von Ethik und Politik nicht mehr zwingend. Karl-Heinz Ilting 
beschäftigt sich in seinem geistvollen Beitrag im Grunde mit dem gleichen 
Problem: Rechtfertigung der letzten Norm des Handelns. Er geht insoweit mit
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Kant einig, als er mit diesem erklärt, niemand sei verpflichtet, es sei denn 
durch seine Einstimmung. Er trennt sich aber von Kant, wenn dieser sagt, die 
Einstimmung sei entweder notwendig oder zufällig, sie sei auf jeden Fall für 
die Grundnorm notwendig. Ilting unterstellt hierbei, daß in diesem Fall die 
Grundnorm gerechtfertigt werden müsse. Die Normen, die von den Mitmen
schen angenommen werden, bedürften jedoch keiner Rechtfertigung. Gegen
über jenen, die sie nicht anerkennen, sei Rechtfertigung sinnlos, noch könnten 
sie gerechtfertigt werden. Es könne sich höchstens darum handeln, die 
Alternativen und die Folgen der Entscheidung verständlich zu machen.

HAGER, Fritz-Peter - Hrsg.: Ethik und Politik d es A ristoteles.
Die 13 gesammelten, z. T. aus dem Englischen und Französischen übersetzten 
Artikel beschäftigen sich mit den Grundfragen der allgemeinen und der 
politischen Ethik. Man findet darin sogar den sonst weniger bekannten Artikel 
von Viktor Cathrein aus der Zeitschrift „Scholastik“ vom Jahre 1931 über den 
Zusammenhang der Klugheit mit den sittlichen Tugenden. Zum Thema der 
politischen Philosophie spricht D. J. Allan (Individuum und Staat in der Ethik 
und der Politik des Aristoteles). Allan möchte, und zwar mit Recht, A ristoteles 
vom Vorwurf befreien, einen Staat als reinen Erzieher von blind Gehorchen
den zu vertreten.

HESS, Heinz-Jürgen: Die O bersten Grundsätze K antischer Ethik und  ihre 
Konkretisierbarkeit.
Die gründliche Studie (Dissertation) geht dem Problem nach, wie man vom 
Kantischen Denken aus vom absoluten Imperativ zur Formulierung eines in 
der Kontingenz gültigen Imperativs kommt. Offenbar gelingt die Lösung im 
Sinne Kants nicht ganz. Der Übergang von der Metaphysik der Sitten zum 
tugendhaften Verhalten kann, so zeigt H., in Analogie zum Übergang von der 
Metaphysik der Natur zur Physik interpretiert werden.

HOERSTER, Norbert: Utilitaristische Ethik und Verallgemeinerung.
Im Sinne der analytischen Ethik untersucht H. die Möglichkeit, aus den 
utilitaristischen Prinzipien gesellschaftlich akzeptierte Verhaltensnormen zu 
gewinnen. Allerdings vermag er dieses Unternehmen nur mit dem einge
schränkten, dem „Regelutilitarismus“ erfolgreich durchzuführen. In einer 
gründlichen und scharfsinnigen Diskussion mit M.G. Singer (Generalization in 
Ethics, New York 1961) zeigt er, daß das regelutilitaristische Prinzip der 
Verallgemeinerung (eine Handlung, deren allgemeine Ausführung schlechte 
Folgen hat, sollte nicht ausgeführt werden) das Prinzip der Fairneß zur 
Voraussetzung hat.

KLEMMT, Alfred: D escartes und d ie Moral.
K. betitelt seine Arbeit, in der er den „Discours de la méthode“, den 
Briefwechsel und den „Traité des passions de l’äme“ nach den vorgetragenen
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moralischen Prinzipien untersucht, mit Recht nicht mit „Descartes’ Ethik“, 
weil, wie er darstellt, die ethischen Erörterungen von D escartes zu den 
schwächsten Punkten seiner Philosophie gehören. Es handelt sich, aufsGanze 
beurteilt, um nicht mehr als um einen epikuräisch aufgelockerten Moralismus, 
um eine „provisorische“ Ethik, die an die eigentlich ethische Problematik nicht 
herankommt.

OELMÜLLER, Willi - Hrsg.: F ortsch ritt w ohin?
Die fünf Aufsätze, von denen die Mehrzahl theologischer Orientierung ist, 
beschäftigen sich mit dem Grundproblem, das schon die ganze Geschichte der 
Ethik hindurch die Geister bewegte: Wie beweist der Mensch im sittlichen 
Verhalten und in der sittlichen Entscheidung seine personale Stabilität in allen 
sich stets wandelnden Situationen, ohne sich dabei schemenhaften Regeln zu 
verschreiben? In den Beiträgen von vier Autoren (Gerhard Szczesny,
Hans-Walter K rum wiede, Franz Böck le, Willi O elmüller) spricht das Anliegen 
aus allen Zeilen: keine prinzipienhaft formulierten Normen, denn diese heben 
auf oder vermindern die persönliche Verantwortung und verursachen im 
sozialen Raum herrschaftssüchtige Ideologien. Es scheint sogar, daß die Sorge 
um die Wahrung der ganz persönlichen Verantwortung Szczesny zu einer 
Abwertung des allgemeinen Konsenses bezüglich materialer Wertvorstellungen 
veranlaßt hat. Ihm liegt mehr an der Übereinkunft der sittlichen Verhaltens
weisen, die sich in Liebe, Verstehen usw. ausdrückt. An sich kann man einen 
solchen Zustand nur wünschen. Allerdings müßte man dann zugleich an
nehmen, daß aus diesem sittlichen Verhalten Übereinstimmung hinsichtlich 
materialer Werte entstehe. Sonst wäre eine gemeinsame Politik schlechthin 
unmöglich. Wolfgang G ebhardt hat diesen Punkt angerührt, wenn er auf die 
unvermeidliche Planung der gesellschaftlichen Prozesse hinweist. Denn Pla
nung gibt es nicht aufgrund reiner Verhaltensimperative. Im Grunde ist die 
gesamte Frage ein Problem der Weltanschauung, der Erklärung des Wider
spruchs, der zwischen der „vernünftigen“ und der existentiellen Vernunft, 
zwischen der ontisch ausgerichteten und der verirrten Vernunft besteht. Eine 
allseitige, auch die soziale Ordnung betreffende logische Lösung gibt es 
philosophisch nur auf dem Boden des hegelschen Immanentismus. Der 
Theologe tut sich schwerer, da er dem rational Denkenden die Tragweite der 
Sünde und den in dieser Welt wirkenden Widersacher Gottes nicht klar
machen kann. In dieser Welt ist der besagte Widerspruch nicht aufzulösen. 
Thomas von  Aquin als Kronzeugen für die einseitige These der nur-persön- 
lichen Verantwortung anzurufen, ohne auf die Verantwortung für den ordo 
metaphysicus hinzuweisen, zeugt nicht gerade von einem guten Verständnis 
des mittelalterlichen Theologen.

RIEDEL, Manfred - Hrsg.: R ehabilitierung d e r  prak tischen Philosophie, I.
Der Band enthält 21 wertvolle, philosophisch tief durchdachte Beiträge zum 
Theorie-Praxis-Problem, allerdings, und wohl mit Absicht des Herausgebers,
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vorläufig noch nicht in extenso eingehend auf die durch den Neomarxismus 
gestellte Thematik. Wie die Artikel beweisen, ist die Problematik im Laufe der 
Geschichte der Philosophie umfassender gesehen worden. Aus den ersten 
Beiträgen geht hervor, daß das Problem im Grunde die Frage nach der 
Philosophie überhaupt ist (vgl. bes. Helmut Kuhn, Hermann Lübbe). Während 
M anfred R ied el einer Erneuerung der praktischen Philosophie des A ristoteles 
negativ gegenübersteht, zeigt H. Kuhn den Weg, wie man vielleicht den Begriff 
des „Mächens“ bei A ristoteles vertiefen und so die Technologie in den Bereich 
der Verantwortung hereinholen kann. Wie wenig allerdings die aristotelische, 
das Verhältnis von Theorie und Praxis sehr vereinfachende Sicht dem 
modernen Problem von Theorie und Praxis gewachsen ist, geht aus den 
verschiedenen Beiträgen über die Beziehung von Sein und Sollen bei Kant, 
Hegel, P. J. A. F euerbach  hervor (vgl. Karl-Heinz Ilting, S iegfried  B lasche und 
Oswald S chw em m er). Obwohl aus der aristotelischen Konzeption nicht 
unmittelbar folgend, so lag doch dem von A ristoteles etwas einseitig 
definierten Begriff der Theorie um der Theorie willen nahe, das Naturrecht im 
Sinne der Rationalisten der deduktiven Methode zuzuordnen (vgl. Wolfgang 
R öd, der eingehend den Werdegang der szientistischen Methode im Naturrecht 
beschreibt). Wie weit das Problem Theorie-Praxis gespannt ist, zeigen die 
Beiträge über Moral und Gewalt (R obert Spaemann), über Ethik und 
Mathematik (F riedrich Kambartel), über die Praktikabilität der praktischen 
Philosophie für die soziale Planung (Hans Lenk). Es fällt auf, daß in diesem 
reichhaltigen Band, der sich wie ein imposantes Mosaik der Frage nach der 
sittlichen Bewältigung der Seinswirklichkeit darbietet, die mittelalterliche 
Scholastik fehlt. Die Scholastik hat durchaus ihre eigene Auffassung in diesem 
Problemkreis vertreten, wie ein auch nur kurzer Blick in die Lehre der vita 
contemplativa und activa bei Thomas von  Aquin in ihrem Gegensatz zu 
A ristoteles zeigt.

ROHRMOSER, Günter: N ietzsche und das Ende d e r  Emanzipation.
Die vorliegende Schrift will weniger über N ietzsche referieren als in Ausein
andersetzung mit seiner Philosophie zum Verständnis des gegenwärtigen 
Zeitalters beitragen. Wenige haben so klar die Konsequenzen einer techno
logisch emanzipierten Gesellschaft erkannt wie N ietzsche. Die Krise der 
Gegenwart gründet nach N ietzsche in dem Unvermögen technologischer 
Kultur, dem Dasein einen Sinn zu geben. Die Metaphysik der traditionellen 
Philosophie vermochte dem Menschen immerhin noch ein Telos aufzuzeigen. 
Freilich, wie  N ietzsche meint, nur dem Scheine nach, befände sich Metaphysik 
doch grundsätzlich im Widerspruch zum Dasein des Menschen. Die Suche nach 
einer neuen, metaphysikfreien, dem menschlichen Dasein angeblich besser 
entsprechenden Moral ist allerdings nach Ansicht des Verf. weder N ietzsche 
noch den zeitgenössischen Antimetaphysikern gelungen. Moral müsse in der 
Lage sein, den Menschen aus der Diktatur des Faktischen zu befreien. Sie 
müsse daher etwas von der transzendenten Qualität traditioneller Philosophie
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besitzen. Eine Sinngebung des Daseins wird, wie der Verf. in einem Rückgriff 
auf Platons Philosophie zeigt, nur auf der Grundlage der von jedem einzelnen 
in freier Verantwortung zu beantwortenden Frage nach dem Guten als dem 
Rechtfertigungsgrund des Faktischen möglich sein.

RUSSELL, Bertrand: Wege zur Freiheit.
R. stellt der herrschaftsfreien Gesellschaft, d. h. jener Gesellschaft, die sich ein 
Kommunist als Endzustand erträumt, die sozial ausgerichtete, das Leistungs
prinzip (oberhalb des Existenzminimums) befolgende und die staatliche 
Zwangsgewalt weitgehend beschränkende Gesellschaft gegenüber. Von philo
sophischer Tiefe kann man bei der Lesung kaum etwas spüren, auch nicht von 
einem Gesellschaftsentwurf, der ausreichen würde, für die Praxis befriedigende 
Normen abzugeben. Die Äußerungen über den Widerstand gegen die über
bordende Staatsgewalt entbehren jeder Präzision. Im Hinblick auf die 
primitiven Ausführungen R.s ist nicht gut zu erkennen, warum der deutsche 
Übersetzer und Herausgeber sich bemüht, in einem Nachwort Parallelen zu 
modernen Widerstandsbewegungen zu ziehen.

SCHMID, Michael: L eerform eln  und  Ideologiekritik .
Die von E. Carnap und vor allem von E. T opitsch  beeinflußte logische Studie 
behandelt den Erkenntniswert assertorischer Sätze. Da Sch. von vorn
herein metaphysische Erkenntnisse und ebenfalls und erst recht Erkenntnisse 
der praktischen Vernunft, ohne die normative Aussagen überhaupt nicht 
möglich sind, als unreal ausschließt, kann er mit dem Gegner, den er 
bekämpfen will, nämlich dem Marxismus, nicht ins Gespräch kommen. Das 
tatsächliche Leben geht über diese „Logik“ hinweg. Die Technologen dieser 
Logik werden in dem Vacuum ersticken, das sie, übrigens nicht ohne selbst an 
ihrer Theorie „interessiert“ und damit vorbestimmt zu sein, sich aufbauen. 
(Das in starker Verkleinerung vom Schreibmaschinenmanuskript mit Flatter
satz im Offsetverfahren gedruckte Buch stellt an die Augen des Lesers höchste 
Anforderungen).

SCHREY, Heinz-Horst: Einführung in d ie Ethik.
Sch. wählt mit Absicht nicht einen typisch ethischen, sondern einen 
psychologischen Einteilungsgrund der ethischen Systeme, nämlich die ver
schiedenen möglichen Motivationen der menschlichen Handlung (religiöse, 
ontologische, eudämonistische, axiologische, deontologische, rationale, volun- 
tative, emotivistische, personale, soziale, institutioneile und geschichtliche 
Motivation). Er kommt damit nahe an das, was Carlo Regazzoni „sinnvolle 
Lebensgestaltung“ genannt hat (Sittliche Normen und sinnvolle Lebensgestal
tung, Heidelberg 1968; vgl. Besprechung in Band VI, 337 f.). Mit Recht 
unterstreicht Sch. die Grenzen der Ethik hinsichtlich einer allseitig sicheren 
Lösung von sittlichen Konfliktsituationen.

22 Utz, Bibliographie VIII



338 I. Die Prinzipien der Gesellschaftslehre

SZCZESNY, Gerhard: Das so genann te Gute.
Dem Verf dieses Buches scheinen die Ideologien, seien sie nun religiösen oder 
weltlichen Ursprungs, ungeeignet zu sein, eine humanitäre Moral zu begrün
den. Ideologien, so meint er, binden den Menschen an ein Dogma, entfremden 
ihn daher sowohl von sich selbst als auch von den übrigen, nicht an dieses 
Dogma glaubenden Menschen; vor allem aber setzen sie Ideale, die den - für 
die Moral einzig zuständigen - konkreten Menschen nicht beachten, wie es 
sich besonders in den derzeit herrschenden rechten und linken politischen 
Ideologien zeigt. Eine noch so gut gemeinte ideologische Moral schaffe daher 
nicht das Gute, sondern führe zum Übel. Echte, nämlich humanitäre Moral 
müsse einerseits die Freiheit des Einzelnen respektieren, andererseits aber 
auch - entgegen vielen ideologischen Lehren unserer Zeit von der totalen 
Bedürfnisbefriedigung - den Menschen an verbindlichen Werten orientieren. 
Maßstab dieser Orientierung sei die menschliche Natur, deren harmonische 
Entwicklung erst zu dauerhaftem Glück führen könne. S. ist es ohne Zweifel 
gelungen, das antihumanitäre Gepräge der derzeit maßgeblichen politischen 
Ideologien zu entlarven. Genügt es jedoch, den von ihm selbst als z. T. 
berechtigt angesehenen politischen Integrationsforderungen der Ideologien 
eine autonom begründete Integrationsforderung entgegenzusetzen? Es fragt 
sich, ob eine autonome, nur auf den harmonischen Ausgleich unserer 
natürlichen Eigenschaften bedachte Moral, wie S. sie vertritt, wirklich 
verpflichtenden Charakter annehmen kann. Weist eine Moral mit verbind
lichen Imperativen nicht doch auf eine - nicht empirisch, sondern philoso
phisch zu bestimmende - natürliche Ordnung hin, die dem Einzelnen vorge
geben ist und diesen erst dadurch in allgemeingültiger, nicht willkürlicher 
Weise zu verpflichten vermag? Der Verf. scheint freilich jede vorgegebene 
verpflichtende Ordnung für ideologisch und daher moralisch irrelevant zu 
halten.

TOPITSCH, Ernst - SALAMUN, Kurt: Id eo logie .
Eine kürzere Fassung der Gedanken, die T. bereits in seinen umfangreicheren 
Veröffentlichungen dargelegt hat. Wie wir es aber anstellen sollen, um eine 
Welt ohne jegliche Anerkennung von allgemeinen inhaltlichen Normen 
zusammenzuhalten, wird nicht gesagt. Jedenfalls wird es die Technologie, der 
man sich nach Lesung dieser Schrift einzig zuwenden könnte, nicht schaffen.

WARD, Keith: The D evelopm en t o f  Kant’s View o f  Ethics.
Der Autor versucht nachzuweisen, daß der formale Imperativ der kantischen 
Ethik nur aus dem Kontext des gesamten Menschenbildes, das Kant 
voraussetzt, verständlich wird. Die scharfe Stellungnahme gegen den Eudaimo- 
nismus bedeutet, so stellt W. mit Hinweis auf Texte dar, bei Kant nur soviel, 
daß die Eudaimonie nicht das Konstitutiv der Moralität sein kann, keineswegs 
aber, daß die Eudaimonie nicht als integrierendes Element des wirklichen 
sittlichen Handelns gelten könnte. Aus dem posthum veröffentlichten Werk



11.2.2 Katholische Soziallehre und Sozialtheologie 339

Kants zeigt W., wie tief Kant die reale sittliche Handlung in der Religion zu 
verankern suchte.

WEISS, Johannes: Weltverlust und Subjektivität.
W. hat es sich zur Aufgabe gemacht, die erkenntnistheoretischen und 
ontologischen Grundlagen von G ehlens Institutionenlehre aufzuzeigen. Er
kenntnistheoretisch baut G ehlens Theorie auf einem empirischen Begriff der 
Wissenschaft auf, allerdings mit der Intention, eine die verschiedenen 
Einzelwissenschaften übergreifende kategóriáié Grundlegung der Institutionen
lehre zu geben. Der Grundgedanke dieser Institutionenlehre beruht auf der die 
moderne Philosophie kennzeichnenden Idee, erst eine den Menschen als 
Schöpfer seiner Welt verstehende Philosophie sei in der Lage, den Menschen in 
eine Weltordnung zu integrieren und ihn so aus seiner Entfremdung zu 
befreien. Das Besondere der Gehlenschen Institutionentheorie besteht nun, 
wie W. nachzuweisen sucht, darin, daß sie trotz ihrer „anthropologischen“ 
Begründung eine gewisse Einschränkung des bei G ehlen  zentralen „anthropo
logischen“ Gedankens der menschlichen Verfügungsmacht bedeutet. Institu
tionen verweisen nämlich, werden sie wie bei G ehlen  als die Bedingungen 
menschlicher Verfügungsmacht als solcher angesehen, auf etwas Unverfüg
bares, auf die Grenzen menschlicher Herrschaft, die, bleiben sie unbeachtet, 
unweigerlich ins Chaos führen müssen. G ehlens naturorientierte Institutionen
lehre darf nicht mit „metaphysischen“ Institutionenvorstellungen, die ebenfalls 
auf einer aus der menschlichen Natur folgenden Einschränkung menschlicher 
Herrschaft beruhen, verwechselt werden. Erhält doch bei G ehlen  der 
Naturbegriff eine prinzipiell biologische Note. W. weist mit Recht auf die 
Unzulänglichkeiten dieser Institutionenlehre hin, vor allem auf die Unmöglich
keit, Institutionen als echt menschliche Einrichtungen rechtfertigen zu 
können. Denn dazu bedürfte es einer „metaphysischen“ Legitimationsidee. 
Metaphysik aber will Gehlen als angeblich nur Subjektive, daher Ordnung 
nicht ermöglichende Idee nicht akzeptieren. In G ehlens „anthropologischer“ 
Institutionenlehre kann „Metaphysik“ einzig die Bedeutung eines systemim
manenten Faktors besitzen. Mit dem Fehlen einer philosophischen Rechtferti
gung wird, wie W. zeigt, aus G ehlens Institutioneniehre eine das Wesen des 
Menschen, nämlich dessen Subjektivität unbeachtet lassende Integrationslehre 
und damit eine Lehre, die den sozialen Charakter der Institution notwendiger
weise verkennen muß.

11.2.2 Katholische Soziallehre und Sozialtheologie 

CIVITAS XI.
Der vorliegende Band zeichnet sich wie die früheren durch sorgfältig 
ausgearbeitete wissenschaftliche Artikel aus. Gegenüber Bd. X stellt man einen 
stärkeren Akzent auf Grundsatzfragen fest. P eter G raf K ielm ansegg (Demokra
tienorm und Leistungsprinzip) zeigt deutlich, daß die politische Formulierung
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des Demokratieprinzips für die Gesellschaftsgestaltung nichts oder doch nur 
gewisse Bedingungen schafft, daß man vielmehr den pluralistisch organisierten 
Gesellschaftsgebilden die Leistungschance, die keine rudimentäre Gleichheits
chance sein kann, offen lassen müsse. In ähnlichem Sinne äußert sich Klaus 
Landfried („Emanzipation“ durch „Partizipation“? ). Bevor man an gleiche 
Rechte in den politischen und sozialen Entscheidungen denke, müsse man sich 
über die Motivationen zur Mitbeteiligung und Mitverantwortung Rechenschaft 
geben. Daß das Leistungsprinzip in der Schule nicht außer Kurs gesetzt 
werden kann, zeigt Hanna-Renate Laurien. Wie sehr im Bildungswesen unter 
dem Schlagwort „Chancengleichheit“ eine sozialisierte Bildungspolitik be
trieben werden kann, geht aus dem Artikel von A lfons O tto S chorb  hervor. 
Das Problem der Einkommenspolitik wird von Joa ch im  Klaus und M anfred 
G ömmel (Realisierungsprobleme der Einkommenspolitik in der Bundesrepu
blik Deutschland) und A lfred K lose (Einkommenspolitik in Österreich) 
behandelt. Lesenswert sind hierbei die Ausführungen über die Preis-, Gewinn- 
und Lohnkontrolle. Wie wichtig bei aller Beachtung der gegenseitigen 
Verschränkung die je eigene Definition von Familien- und Bevölkerungspolitik 
ist, zeigt Max Wingen in einem imposanten Überblick über die Problematik der 
Familienpolitik. Das Problem einer leitbildgerechten Ordnung des Raumes 
(Raumordnungspolitik in der Marktwirtschaft) ist Gegenstand des Artikels 
von S iegfried  G eisenb erger. Unter „Berichte“ wird der wirtschaftspolitisch 
interessierte Leser in den Ausführungen von Franz C oester über die Zukunft 
der kleinen und mittleren Selbständigen besonders die Bemerkungen über 
Strukturpolitik beachten. Im Teil „Besprechungen“ liest man eine beachtens
werte Auseinandersetzung von Paul B ech er  mit Ludwig Preller über die 
Konzeption der Sozialpolitik.

DAUPHIN-MEUNIER, Achille: La so c i é t é  industrielle con tem pora in e e t  les 
en seign em en ts pontificaux .
D.-M., ein ausgezeichneter Kenner der wirtschaftspolitischen Fragen, interpre
tiert die verschiedenen Aussagen päpstlicher Verlautbarungen zur Wirtschafts
ordnung. Ausgehend von der notwendigen Integrierung der Wirtschaft in die 
gesamten Werte einer politisch geeinten Gemeinschaft, bespricht er zunächst 
die Aufgabe des Staates in der Erstellung einer Wirtschaftsordnung. Eine 
Rahmenplanung zur Orientierung der Konkurrenz erscheint ihm unerläßlich. 
Im Anschluß daran bespricht er die Bedeutung einer Verbändedemokratie, die 
ihren Ausdruck in dem Begriff der „berufsständischen Ordnung“ gefunden 
hat. Die diesbezüglichen Ausführungen verdienen besondere Beachtung. D.-M. 
versteht es, den Sinn dieser von den Päpsten vorgetragenen sozialphiloso
phischen Konzeption in Verbindung mit der wirtschaftlichen Wirklichkeit 
aufzuhellen. Sodann beschäftigt sich D.-M. mit der christlichen Sicht des 
Verteilungsproblems und mit der Wirtschaftshilfe zugunsten der Entwick
lungsländer. Ein kurzer geschichtlicher Überblick über die Einstellung der 
Kirche zu Krieg und Frieden beschließt diese wertvolle Veröffentlichung.
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L’ÉGLISE ET LE SOCIALISME.
Die Brochüre enthält Referate und Diskussionen einer katholischen Arbeits
gruppe. Claude Harmel erklärt in seinem Überblick über die Haltung der 
Katholiken zum Sozialismus, die Katholiken seien durch das Bild vom neuen 
Menschen, wie es der Sozialismus entwarf, beeindruckt worden. Ja cqu es 
Garello zeichnet die verschiedenen sozialistischen Wirtschaftsmodelle und 
erkennt, mit Ausnahme bezüglich des russischen Sozialismus, eine Tendenz 
sozialistischer Wirtschaften zur Freiheit. A chille Dauphin-Meunier weist die 
Ansicht zurück, daß die katholische Kirche den Kapitalismus verteidige, indem 
sie sich gegen den Sozialismus wende. Ihre abwehrende Haltung gegen den 
Sozialismus sei bestimmt durch ihr Menschen- und Gesellschaftsbild, das 
durch die Freiheit gekennzeichnet sei. M arcel C lém ent sieht im Sozialismus 
die immanente Tendenz zur Totalisierung der Macht auf allen Gebieten des 
gesellschaftlichen Lebens. Albert Garand behandelt die Frage, ob die 
katholische Soziallehre sich unter Umständen mit einem rein wirtschaftlichen 
Sozialismus befreunden könne. Er erklärt, daß der wirtschaftliche Sozialismus 
einen Idealmenschen voraussetze, den es gemäß der theologischen Auffassung 
vom wirklichen Menschen nie geben würde. Im Anhang der Broschüre befindet 
sich ein Bericht der französischen Bischofskommission über die Arbeiterfrage 
und den Sozialismus vom 1. 5. 1972. Aus den Referaten wie aus den 
Diskussionen geht hervor, daß das Symposium eigentlich durch diesen Bericht 
veranlaßt wurde. Aus allem spürt man die Tendenz heraus, gegen den sehr 
ungenauen und nach allen Seiten hin verbindlichen Text der bischöflichen 
Kommission die doktrinären Akzente klar zu setzen.

FRAGOSO, Antonio: Evangelium und soziale R evolution .
F., Bischof in Crateüs (Nordost-Brasilien), kritisiert in dieser mutigen (aus 
dem Französischen übersetzten) Schrift die Sozial- und Bildungspolitik seines 
Landes wie auch der Entwicklungshelfer. Seine Argumente sind inspiriert von 
der christlichen Vorstellung von sozialer Gerechtigkeit. Allerdings wird nicht 
klar, welches wirtschaftliche Ordnungssystem er nun vertritt. Überall kommt 
die Verbundenheit mit den um Mitsprache und Mitbestimmung kämpfenden 
Schichten (Arbeitnehmern und Studenten) zu Worte. Mit Recht unterstreicht 
F. die Bedeutung des Bildungsproblems, von dessen Lösung es abhängt, ob die 
große Masse wirtschaftliche Verantwortung übernehmen kann.

FREIHEIT IN GESELLSCHAFT.
Den Verf. dieser Publikation geht es um die Bedeutung des christlichen 
Freiheitsbegriffes. Johann  Baptist Metz beantwortet diese Frage in dem hier 
veröffentlichten Vortrag im Sinne seiner Politischen Theologie: Christen und 
Kirche sind seiner Meinung nach wesentlich auf die Förderung freiheitlicher 
Strukturen der Gesellschaft hingeordnet. Zu den Thesen von Metz nehmen 
Stellung: R u do lf P esch  (vom Gesichtspunkt der Exegese), Eugen K ogon  
(unter historisch-politischer Perspektive) und A dolf Exeier (vom Standpunkt
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der Pastoral und Religionspädagogik). Nach Pesch ist die christliche Botschaft 
des Neuen Testamentes wesentlich auf der, allerdings nicht direkt gesell
schaftskritisch interpretierbaren, Freiheit des Menschen gegründet. K ogon  
glaubt, die Kirche könne ihrem Auftrag nur gerecht werden, wenn sie sich 
energisch dem gesellschaftlichen Emanzipationsprozess anschliesse. Exeier 
betont, das Ziel christlicher Pastoral müsse der in freier Verantwortung 
handelnde Mensch sein.

GIRARDI, Giulio: R evolu tionäre Gewalt aus ch ristlich er Verantwortung.
In der schwärmerisch gehaltenen Schrift möchte G. den Nachweis bringen, 
daß der Christ im Geiste christlicher Liebe sich am Klassenkampf gegen die 
sozialen Ungerechtigkeiten beteiligen müsse. Es wird allerdings nicht klar, wie 
das System aussehen soll, das nach der neuen Verteilung von Einkommen und 
Besitz errichtet werden soll. Die Ungerechtigkeit in der Verteilung beseitigen 
zu wollen, schließt doch zugleich auch die Konstruktion einer Ordnung ein, in 
welcher die wohlstandsfördernde Produktion garantiert wird. Von all dem ist 
nichts zu lesen.

GRÜNDEL, Johannes - RAUH, Fritz - EID, Volker - Hrsg.: Humanum.
Der Sammelband enthält 20 sorgfältige Studien zur Frage nach dem Verhältnis 
von Glaube und Weltverantwortung vom katholisch-theologischen Standpunkt 
aus. Der erkenntnistheoretische Ausgangspunkt, von dem aus es erst möglich 
wird, natürlich erkannte sittliche Normen mit den glaubensmäßigen Impera
tiven zu verbinden (Stellung der Moraltheologie zur Naturrechtsfrage), kommt 
im ersten Beitrag von Franz Böck le zur Sprache. Sozialethisch von beson
derem Interesse ist das von Gislar Aulinger behandelte Thema der christlichen 
Konzeption der Erwachsenenbildung. Die unter der Überschrift „Christ und 
Gesellschaft“ zusammengefaßten vier Artikel gehören unmittelbar zur Sozial
ethik. Joa ch im  Giers untersucht die Bedeutung des Begriffes „Familie“ für die 
Gesellschaftslehre, im besonderen als Bezeichnung für die über nationale 
Grenzen hinausgreifende Gesellschaft. Er bietet dabei eine wertvolle Bestands
aufnahme des Ausdruckes in den kirchlichen Verlautbarungen. So wenig für 
die internationalen Beziehungen vom menschlich-rechtlichen Standpunkt aus 
der Begriff der Familie als Symbol angezeigt sein mag, so erkennt Giers in ihm 
doch die idealtypische Bezeichnung für das, was Gott eigentlich in der 
Schöpfung der Menschheit beabsichtigt hat: Solidarität aller zur Bewältigung 
einer gemeinsamen Aufgabe. Im Beitrag von R u d o lf Hofmann über das 
Humanum im staatlichen Strafrecht wird der Begriff der Strafe sorgfältig 
analysiert. Die metaphysische Note der Schuld wird als Voraussetzung 
strafrechtlicher Verfolgung bezeichnet, wenngleich das staatliche Strafrecht 
sie nicht in die Definition der Schuld aufnimmt. Richard Hauser zeigt in 
seinem Artikel, wie verkürzt der Mensch in der „Theologie der Revolution“ 
gesehen wird, da ihm einzig die Zukunft als, mit Vergangenheit und 
Gegenwart nicht verbundenem, Hoffnungszustand vorschwebt. Die völlige
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Verschwommenheit des Menschenbildes im Denken H erbert M arcuses wird in 
dem von Paul Hadrossek verfaßten Beitrag offenbar.

HERMANNS, Jan R.: R evolu tion  zur B efreiun g d es M enschen.
Ein Theologe wettert hier gegen den Kapitalismus, ohne allerdings zu wissen, 
welche andere Wirtschaftsordnung in der Lage wäre, den Menschen besser zu 
machen.

JAHRBUCH FÜR CHRISTLICHE SOZIALWISSENSCHAFTEN, 12.-14. 
Band.
Die dreizehn Beiträge des 12. Bandes befassen sich mit der inneren Struktur 
der katholischen Kirche. Teilweise werden hierbei rein juristische oder 
pastorale Fragen berührt. Im Ganzen aber geht es um die Klärung der Frage, 
inwieweit die katholische Kirche sich demokratisieren läßt. Einen reich 
dokumentierten Überblick über die Stellungnahmen gibt J o s e f  Stegmann. Die 
einseitige Kritik, wie sie in den durch Hans Werners dargestellten Priestergrup
pen geübt wird, die in der Diözesansynode von Wien gesammelten Erfahrun
gen, über die R udo lf Weiler in seinem ins einzelne gehenden Artikel berichtet, 
die unmittelbare Gefahr der Parteiungen in der Kirche, wovor Gustav Ermecke 
in seinem klar konzipierten Beitrag warnt, bestätigen das, was Franz G roner in 
seiner soziologisch allseits abgewogenen Untersuchung zutage fördert, daß 
nämlich die katholische Christenheit in Deutschland an Integrationsschwund 
leidet. Vollends wird dieser Integrationsverlust noch unterstrichen durch die 
völlig im Fluß der Zeit schwimmende politische Theologie, worüber Karl 
D elahaye berichtet. Das Kirchenvolk ist müde. Wer übernimmt nun die 
Verantwortung? Sind es jene, die mit der bisherigen Leitung unzufrieden sind, 
oder ist es wiederum die alte Trägerschaft der Autorität, nämlich die 
Hierarchie? Wer A. C. T ocquev ille gut studiert hat, kann sich die Entwick
lung, welche die auf kirchlichem Boden organisierten Vorkämpfer der reinen 
Demokratie anstreben, zum voraus ausdenken. Da die kirchliche Hierarchie 
sich nicht beseitigen läßt, steht am Ende eine noch straffere Autorität als 
vorher. Es sammeln sich bereits die Gegenkräfte gegen die Demokratisierung 
der Kirche, worauf H. Werners kurz hinweist (203). In nicht-deutschen 
Ländern, die außerhalb der Beiträge dieses Bandes liegen, scheinen die starken 
Elemente der Tradition bereits wieder die Direktive in die Hand zu nehmen. 
Das eine Extrem hat das andere zur Folge, wie es T ocquev ille bereits gewußt 
hat.
Der 13. Band ist dem Problem der kirchlichen Soziallehre gewidmet. Joa ch im  
Giers (Der Weg der katholischen Soziallehre) zeigt eindrucksvoll, daß die 
Kirche in der Soziallehre ein Wort mitzureden hat, da es sich im Grunde um 
die Sinnfrage unseres Lebens handelt. Wilhelm Weber (Anfragen an die 
Soziallehre der Kirchen) geht dem Gerede von der „Krise der katholischen 
oder christlichen Soziallehre“ nach. Er zeigt überzeugend den logischen Weg 
auf, den naturrechtliches Schlußfolgern zu nehmen hat, daß hierbei vor allem
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die Kenntnisnahme der konkreten Situation von ausschlaggebender Bedeutung 
ist. Aus seinen Ausführungen wird klar, daß es leicht ist, rückschauend die 
sozialethischen Anweisungen zu kritisieren, während der Kritiker selbst seine 
Kenntnis von der Situation, in der er sich befindet, noch nicht ausreichend zu 
legitimieren vermag. J o s e f  R ie f  (Katholische Soziallehre oder Sozialethik?) 
scheint den Begriff der Sozialethik einzig im Sinn von persönlicher Verantwor
tung im gesellschaftlichen Engagement zu verstehen, also die vorgängige Frage, 
inwieweit diese Verantwortung an sozial geforderte Institutionen gebunden 
ist, zurückzustellen. Ludwig B erg zeigt in seinem philosophisch tief durch
dachten Artikel (Humanum - Hauptthema der christlichen Soziallehre) den 
erkenntnistheoretischen Weg zur Definition des Humanum auf. Beachtenswert 
ist seine Feststellung, daß es uns zwar nicht gelinge, das Humanum als 
überzeitlichen Maßstab im Sinne einer Definition zu umreißen, daß es uns aber 
gelinge, es intuitiv zu erahnen. Theo Herr (Perspektiven eines dynamisch-ge
schichtlichen, biblisch-eschatologischen Naturrechts) weist auf den Ideologie
verdacht hin, dem eine mit festen überzeitlichen Prinzipien arbeitende 
Soziallehre ausgeliefert ist. Man hat bei der Lesung seiner Ausführungen den 
Eindruck, als ob die Unterscheidung zwischen den Normen und der 
Gewissensbildung nicht genügend beachtet würde. In der konkreten Gewis
sensentscheidung spielt selbstverständlich die Freiheit, auf die Herr so großen 
Wert legt, eine wesentliche Rolle. Es steht aber zur Frage, ob diese letzte 
Entscheidung, die durchaus personal und situationsbedingt ist, nicht doch mit 
irgendwelchen, wenngleich neuen Erfahrungen gegenüber noch offenen, 
Prinzipien arbeiten muß. Das schwierige Problem, wieweit der theologische 
Begriff des Friedens etwas zur Realisierung des Friedens beizutragen vermag, 
ist im Artikel von Alois Weidert angesprochen. G iselbert D eussen („Katho
lische Presse“ und päpstliche Soziallehre) sucht nach einer Definition des 
„Katholischen“ im Begriff „Katholische Presse“. Er bezieht sich in seiner 
sorgfältigen Untersuchung in der Hauptsache auf moderne Stellungnahmen 
des kirchlichen Lehramtes. Die Sorge um eine an der katholischen Moral 
orientierte Presse hat das kirchliche Lehramt schon bei der Entdeckung der 
Druckerkunst beschäftigt. Beachtenwert ist der Brief Sixtus’ IV. vom 
17. 3. 1479 und vor allem die Konstitution Innozenz’ VIII. vom 17. 11. 1487 
(vgl. A. F. Utz, La doctrine sociale de l’Église à travers les siècles, Bd. Il, 
S. 1470-1475). Anton R auschers Artikel (Wider den Mißbrauch der Demokra
tie) zeigt klar die Grenzen des im Slogan der Demokratisierung enthaltenen 
Gleichheitsbegriffs auf. Mit Recht weist er auf den völligen Autoritätsverlust 
hin, der durch die heutige Demokratisierungstendenz verursacht wird. Gustav 
Ermecke (Sittlichkeit und Recht) richtet sein Augenmerk auf die Eigenart der 
Rechtsnorm, die im Unterschied zur sittlichen Norm eine „Sach-Norm“ 
darstellt, verstanden als Norm friedlichen Zusammenlebens der Menschen. Mit 
der gegenwärtigen Lage der katholischen Kirche in der Deutschen Demokra
tischen Republik befaßt sich K lem ens R ich ter. Mit Bezug auf Schriften von
J. B. Metz und Jü rgen  Moltmann behandelt Friedrich Baerwald vom soziolo-
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gischen Standpunkt aus die Frage, wie es jeweils zu einer Vergesellschaftung 
der Angst oder der Hoffnung kommen kann und wie beide in der Praxis sich 
auswirken. Sehr instruktiv sind die sozialethisch bedeutsamen Ausführungen 
von Heinrich Ludwig über „Das Verhältnis von Theorie und Praxis bei Jürgen 
Habermas“. Zwei lehrreiche literarische Überblicke beschließen den wert
vollen Band: „Zum ökumenischen Dialog in der Sozialethik“ (Karl Heinz 
G renner), „(Sozial)ethische Fragen in russischen Publikationen der letzten 
Jahre“ (R u d o lf Weiler).
Den drei einleitenden Artikeln in Band 14 über die katholische Soziallehre 
( J o s e f  Majka), Demokratie im Gesellschaftswandel (F riedrich Baerwald), 
Beamter und Funktionär (Gustav E rmecke) folgen drei Beiträge über die 
Probleme der Leistungsgesellschaft (Johannes Messner, Franz Furger, Ludwig 
Berg). M essner weist den kulturphilosophischen Hintergrund des Leistungsbe
griffs auf. Was man an der heutigen Leistungsgesellschaft kritisieren kann, ist 
nicht, so erklärt M essner mit Recht, das Prinzip der Leistung, gemäß welchem 
die Anteilnahme am Sozialprodukt und an der gesellschaftlichen Kultur 
gemessen wird, sondern vielmehr die Moral der Konsumgesellschaft. Wenn wir 
an der Leistungsgesellschaft herum korrigieren (z. B. mit Abschaffung des 
Privateigentums), dann können wir vielleicht mit Plan und Zwang den 
Konsum tief halten, wir setzen aber, wie M essner mit überzeugenden 
Argumenten darstellt, die Bedingungen der Leistung außer Kurs. Eine 
beachtenswerte kritische Behandlung erfährt die neomarxistische Negation der 
Bindung der Leistung an überkommene gesellschaftliche Normen im Artikel 
von Berg. Arbeit als kreative Persönlichkeitsentfaltung kann im letzten Sinn, 
so betont Berg zu Recht, nur von der übernatürlichen Transzendenz her 
verstanden werden, ein neues Argument für den Aufweis, wie tief der Spalt ist 
zwischen Marxismus und Christentum. In seinem Artikel über die Problematik 
des Eigentumsrechts behandelt Heinz B rauweiler die Auswüchse des Geld- und 
Kreditwesens. Ein in gewissem Sinne vorbildhaftes Verhalten der Sozialpart
ner wird von Bernardo Zanetti an dem Beispiel der schweizerischen Maschinen- 
und Metallindustrie dargestellt. Die Gefährdung des Gemeinwohls durch das 
Streikrecht ist Gegenstand des beachtenwerten Artikels von Anton Rauscher. 
Es geht R auscher nicht um die Abschaffung der Tarifautonomie und des darin 
enthaltenen Streikrechts, wohl aber um die Setzung von rechtlichen 
Bedingungen zur Abriegelung gemeinwohlschädlicher Folgen. Der Bildungsur
laub von Arbeitnehmern ist, wie Gerd Hermann Lullic darstellt, weit über die 
rein wirtschaftlichen Absichten hinaus ein gesamtkulturelles Anliegen im 
Interesse der Emanzipation der Arbeitnehmer. Die Stellung des Unternehmer
gewinnes im Ganzen der Konjunkturpolitik ist Gegenstand einer volkswirt
schaftlichen Erörterung von Wilfrid S chreiber. Im letzten Artikel des Bandes 
werden die Arbeitskosten bei Klein-, Mittel- und Großunternehmen behandelt 
(Hermann J o s e f  K irch).
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MAIER, Hans: K irch e und G esellschaft.
Die fünfzehn hier gesammelten Aufsätze geben die hauptsächlichen For
schungsergebnisse des Autors wieder. M. geht es vor allem um die klare 
Unterscheidung zwischen dem, was die (katholische) Kirche aus ihren eigenen 
Quellen zur sozialen und politischen Lebensgestaltung beitrug und was sie aus 
der jeweiligen geschichtlichen Umwelt bezog. In dieser Hinsicht sind vor allem 
die Artikel „Kirche und Demokratie“, „Herkunft und Grundlagen der christli
chen Demokratie“ und nicht zuletzt der sehr instruktive Artikel „Katholische 
Gesellschaftslehre und deutscher Staat“ kennzeichnend. Zum letztgenannten 
Artikel könnte man vielleicht noch auf die bedeutungsvolle Leistung von 
Johann es M essner hinweisen, der als erster gegen den Individualismus Ca- 
threins, nach welchem es ausdrücklich keine eigentliche Sozialethik gibt, 
Stellung zugunsten einer authentischen Sozialethik bezog.

MICHAUD, Humbert: L’Esprit révolutionnaire.
M. setzt sich mit dem Begriff der Gleichheit in der Demokratie und im 
Sozialismus auseinander. Seine Argumente gegen die Demokratie wie auch 
gegen den Sozialismus machen den Eindruck einer ständisch und klassenmäßig 
orientierten Gesellschafts- und Staatsauffassung.

NAGEL, Ernst Josef: Zu d en  soz ia lth eo logisch en  Grundlagen d e r  Entu/ick- 
lungs- und Friedenspolitik.
Grundlegend für die Entwicklungs- und Friedenspolitik ist, wie N. ausführt, 
das Bewußtsein der einen Menschheit, zu der alle gehören. N. bemüht sich um 
einen theologischen Aufweis der Lehre von der Menschheit als der der Sozial
natur des Menschen einzig entsprechenden Gesellschaft. Die Ziele der Ent
wicklungspolitik haben sich, wie N. darlegt, an den in der menschlichen Natur 
beschlossenen Werten zu orientieren.

NELL-BREUNING, Oswald von: Wie sozial ist d ie K irche?
Von den sieben Artikeln über die Reichweite der katholischen Soziallehre und 
über die Entstehung der Enzyklika „Quadragesimo anno“ sind sechs bereits 
anderweitig veröffentlicht worden. Neu ist der anläßlich der Verleihung des 
Romano-Guardini-Preises am 21. 3. 1972 gehaltene Festvortrag, in dem N.-Br. 
die Entwicklungslinien der katholischen Soziallehre von „Rerum novarum“ an 
verfolgt und zu einzelnen Aussagen kritisch Stellung nimmt. Die zum Teil 
scharfe Kritik, die mit Geist und Witz formuliert wird, zeugt von genauer 
Lesung der päpstlichen Verlautbarungen und tiefgründiger Sachkenntnis. 
Allerdings wird manche Problematik sehr vereinfacht. Wenngleich es rich
tig ist, daß die gegen die Naturrechtslehre ankämpfende Partei nicht da
rauf verzichten zu können scheint, „ihre richtigen Erkenntnisse falsch 
zu formulieren“ (62), so ist die erkenntnistheoretische Grundlage, von 
der aus sie argumentiert (vgl. besonders den kritischen Rationalismus), doch 
zu diametral den epistemologischen Fundamenten der Naturrechtslehre entge
gengesetzt, als daß man es nur auf die Formulierung abstellen könnte. Wenn-
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gleich N.-Br. die von Leo XIII. und noch von Pius XII. öfters geäußerte 
Meinung, daß ohne die entscheidende Mithilfe der Kirche die Welt mit ihren 
sozialen Problemen nicht fertig werden könne, mit einigem Recht in die 
Schranken weist (45), so darf doch nicht übersehen werden, daß die katholi
sche ratio-fides-Lehre Horizonte eröffnet, die durch die rein rationale Sozial
wissenschaft nicht gesehen werden können, aber zur Einsicht in die Tiefe der 
sozialen Frage unabdingbar sind.

POLITISCHE THEOLOGIE.
Die Broschüre enthält die an der Katholischen Sozialakademie gehaltenen 
Referate ( Wilhelm F. Czerny, Johann  B. Metz, Hermann J o s e f  Wallraff, Walter 
K erh er) sowie, gut zusammengefaßt, die Diskussionen, die sich daran an
schlossen. Den Kern der Frage hat Wallraff formuliert: Müssen wir von der 
hergebrachten katholischen Soziallehre Abschied nehmen, so daß nur noch die 
kritische Theorie, genauer die Theologie der Revolution übrig bleibt? Wallraff 
weist gegenüber der politischen Theologie mit Recht nach, daß es ohne 
Rückgriff auf allgemeine Imperative keine ethische Entscheidung gibt. Ande
rerseits teilt er der politischen Theologie die Funktion kritischen Überdenkens 
im Sinne der christlichen Erneuerung zu. Die an sein Referat sich anschlie
ßende Diskussion scheint darauf hinzudeuten, daß er von manchen Teilneh
mern ziemlich stark mißverstanden worden ist. K erb er  zeigt anhand der 
biblischen Texte, wie sehr das Christentum auf das Reich Gottes, also gerade 
nicht auf die Säkularisierung des Denkens, abzielt. Die politische Theologie 
kann sich gemäß seinen Ausführungen nicht als Theologie, sondern nur als 
eine der vielen Funktionen theologischen Denkens ausweisen.

WIEHN, Erhard R.: Katholizismus und Liberalismus in Konflik t.
Eine polemische, in der grundsätzlichen Literatur wenig versierte Schrift gegen 
die nicht-liberalen Tendenzen in der katholischen Kirche, besonders der der 
Bundesrepublik Deutschland. Von den geistesgeschichtlichen Hintergründen 
der Diskussion über die Religionsfreiheit am II. Vatikanischen Konzil weiß der 
Verf. offenbar nichts.

11.2.3 Evangelische Soziallehre und Sozialtheologie

HONECKER, Martin: K onzept ein er soz ia leth isch en  Theorie.
H. bemüht sich um eine theologisch begründete wie auch rational faßbare 
Sozialethik. Er wendet sich einerseits gegen jene Sozialethik, die ihren Ansatz 
bei den Schöpfungs- oder Erhaltungsordnungen Gottes sucht, andererseits 
gegen den eschatologischen Ansatz, weil sich daraus keine konkreten Hand
lungsanweisungen gewinnen lassen. Er greift auf die Zweireichelehre zurück, 
um die Unterscheidung und Zuordnung von Glaube und Vernunft zu begrün
den, modifiziert sie allerdings durch die besondere Berücksichtigung der Ge
sellschaft als selbständiger Größe. Er sieht sie also nicht mehr im Lichte von
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geistlichem und weltlichem Regiment, sondern wendet sie im Sinne einer 
Theorie-Praxis-Perspektive auf die weltanschaulich pluralistische Gesellschaft 
an. Von dieser Basis aus vermag H. in seinen Überlegungen rational vorzuge
hen, so daß man (so namentlich in den Äußerungen über Eigentum und 
Demokratie) den Eindruck gewinnt, man befände sich nur noch auf dem 
Boden rationaler Auseinandersetzung. Und da weiß nun der Leser eigentlich 
nicht, wo grundsätzliche und wo soziologische Argumente liegen. Die Ausfüh
rungen über die Vermögenspolitik, in denen H. ziemlich leichten Schrittes 
über das Privateigentum im Produktivsektor hinweggeht, lassen eine klare 
Unterscheidung ethischer und wirtschaftspolitischer Forderungen vermissen.

RAISER, Konrad: Id en titä t und Sozialität.
Das Verhältnis des Menschen zu Gott kann nur von einem anthropologischen 
Standpunkt aus bestimmt werden. R. versucht darum, ein für die heutige 
intellektuelle Welt verstehbares anthropologisches Modell zu erstellen. Er 
wählt hierzu G eorg H erbert Meads Theorie der Interaktion. Für die theologi
sche Auswertung von grundsätzlicher Bedeutung ist der von Mead ausgespro
chene Gedanke, daß die Darstellung individueller Identität vom Vertrauen in 
eine potentielle Ordnung und Einheit des gesellschaftlichen Prozesses abhängt, 
welche das Individuum der zukünftigen Anerkennung seines Selbstentwurfes 
versichert. Ohne das Gefühl, in der Welt zu Hause, akzeptiert zu sein, nicht 
einer fremden, sinnlosen Wirklichkeit gegenüberzustehen, ist menschliches 
Leben schwer denkbar. Das universale Andere ist zugleich Partner und umfas
sender Kontext menschlichen Handelns. Von hier aus findet nun R. den 
Zugang zum theologischen Verständnis des Individuums. Der theologische 
Aspekt ist nur auf den letzten Seiten dargestellt, dagegen bemühte sich R. um 
eine sehr eingehende, gut verständliche Erörterung des M eadschen  Modells. 
Beachtenswert sind die Darlegungen des pragmatischen Gehalts der Theorie 
Meads. Die Darstellung des Pragmatismus im allgemeinen ist vortrefflich.

SCHMITZ, Philipp: Die Wirklichkeit fa ssen .
Der vielfach schillernde, mehr propagandistische als sachliche Begriff der 
„New Morality“ wird durch Sch. gründlich analysiert, und zwar anhand von 
drei Autoren, die wenigstens hinsichtlich eines Gesichtspunktes miteinander 
Übereinkommen, nämlich in der Forderung, daß eine echte, vor allem christ
liche Ethik auf das Diesseits bezogen und gemeinschaftaufbauend sein müsse. 
Es handelt sich um Jo sep h  F letch er, Harvey Cox und J. A. T. R obinson, alle 
aus dem angelsächsischen Raum. Sch. weist gut nach, daß die „Neue Moral“ 
trotz ihrer scheinbar ausschließlichen Bezogenheit auf die Situation nicht 
ohne Reflexionen auskommt, die nach dem Absoluten greifen. Bei aller Kritik 
scheint Sch. der „Neuen Moral“ Sympathie zu beweisen. Er folgt in der 
Argumentierung der Auffassung von K. Rahner, wonach der sittlich gute Akt 
das Engagement der ganzen Person verlangt in ihrer transzendent gerichteten 
wie immanent in der Welt lebenden, mit dem Augenblick verbundenen Natur
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und ihrer Freiheit, geschichtsmächtig zu wirken. Damit ist eine Norm gefun
den, die nicht mehr die Unterscheidung in richtiges und irriges Gewissen 
benötigt. In der „alten Moral“ hatte man es auf die Normen des „richtigen“ 
Gewissens abgestellt und das irrige Gewissen, wenngleich als individuell gül
tige, so doch als die Normenskala schicksalhaft verfehlende Norm betrachtet. 
Diese Sicht ergab sich aufgrund des erkenntnistheoretischen Standpunktes der 
Abstraktion. Die von Sch. behandelten Autoren stehen sämtlich in der Linie 
des englischen Empirismus, wobei sich bei Cox offenbar noch hegelsche 
Gedanken einmischen. Leider hat Sch. die erkenntnistheoretischen Hinter
gründe, die vor allem eine breitere philosophiegeschichtliche Darstellung ver
langt hätten, nicht näher untersucht. Vor allem ein Theologe, und besonders 
ein katholischer Theologe, der Sch. ist, kann sich einer solchen Untersuchung 
nicht entziehen, weil davon die Frage abhängt, wieweit ein kirchliches Lehramt 
allgemein gültige sittliche Normen inhaltlich formulieren kann.

SCHULZE, Hans: Ethik im Dialog.
Sch. war Mitarbeiter der Denkschrift der Evangelischen Kirche Deutschlands. 
Sein Kommentar gibt also den wirklichen geistigen Hintergrund der Denk
schrift. Während die Einführung manchmal etwas schwer verständlich ist, 
zeichnet sich der Kommentar selbst durch Einfachheit und Klarheit der 
Sprache aus. Sch. betont, daß es für den Christen ein mit der Welt nicht zu 
vermischendes Apriori gibt, nämlich den Glauben, daß aber andererseits die 
Welt von diesem Glauben aus angesprochen werden muß, jedoch stets in der 
zeitgebundenen Weise des Dialogs, nicht etwa nach naturrechtlichen Maß
stäben. Es handele sich allerdings um einen Glauben, der sich der Vernunft 
und der Erfahrung bediene. Probleme unseres technischen Zeitalters mit Hilfe 
der Schrift lösen zu wollen, sei methodisch falsch (41). Die menschlichen 
Existenzfragen, vorab die Frage der Freiheit sind gemäß Sch. in die Glaubens
entscheidung mitaufgenommen. Der Christ könne sich somit nicht für jed
weden Sachverhalt entscheiden. Allerdings hat man bei der Lesung doch 
wieder den Eindruck, daß im Raisonnement des gläubigen Menschen rationale 
Argumente wirksam werden, wie sie der Naturrechtslehre eigen waren. Was 
aber den Standpunkt der Denkschrift in der Kommentierung von Sch. gegen
über der Naturrechtslehre charakterisiert, ist die eindeutige Distanzierung von 
naturrechtlichen Institutionen im Sinne von bestimmten Gesellschaftssystemen 
oder gesellschaftlichen Strukturen.

SOLLE, Dorothee: P olitisch e T heologie.
S. versucht, die Politische Theologie durch Gegenüberstellung zur Theologie 
R. Bultmanns in ihren Wesensmerkmalen herauszuarbeiten. Gegenüber der 
zwar durchaus aufklärerischen, aber letztlich rein individualistischen Theolo
gie Bultmanns gelte es, die Schaffung humaner Gesellschaftsverhältnisse in die 
theologische Reflexion miteinzubeziehen.
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11.6 Sozialismus

DAHM, Helmut: D em okratischer Sozialismus.
Eine knapp gefaßte Darstellung des tschechoslowakischen Modells der Wirt
schaftsordnung, wie es vor dem Einmarsch der sowjetischen Truppen in der 
Tschechoslowakei diskutiert wurde. Die zweite Hälfte der Broschüre enthält 
verschiedene Dokumente aus der Diskussion. Aus ihnen geht hervor, daß das 
sowjetische Modell als nur eine der möglichen kommunistischen Varianten 
angesehen wurde.

FLOHR, Heiner - LOMPE, Klaus - NEUMANN, Lothar F. - Hrsg.: Frei
h e it lich er Sozialismus.
Der Titel ist etwas mißverständlich, da es sich hier nicht um das Verständnis 
des demokratischen Sozialismus der Neomarxisten handelt, wie man es ver
muten könnte, sondern um das Selbstverständnis der Sozialdemokratischen 
Partei Deutschlands. Die Schrift enthält zunächst vier geschichtliche und sechs 
grundsätzlich gehaltene Beiträge, die für die Frage bedeutsam sind, inwieweit 
man ohne dialektischen Materialismus eine geplante und doch freie Gesell
schafts- und Wirtschaftspolitik zu konzipieren vermag. An die zwei genannten 
Artikelgruppen schließt sich eine dritte über „Fragen der Gesellschaftsreform“ 
an, von denen allerdings die beiden ersten (Kurt Nemitz über das freiheitlich- 
sozialistische Konzept der Gesellschaftsreform und Klaus L om pe über die 
Auffassung der staatlichen Planung in der Sicht des freiheitlichen Sozialismus) 
eigentlich zur zweiten Gruppe gehörten. Die Erinnerung an Marx wird überall 
deutlich, sie wird auch nicht abgestritten. Sie bleibt aber doch sehr schwach, 
insofern die weltanschaulichen Grundanschauungen von Marx ausdrücklich 
aus dem Spiel gelassen werden. Das Konzept besteht in einer pragmatischen 
Anwendung der im Godesberger Programm ausgedrückten Grundwerte der 
Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität. In Distanzierung gegenüber der Neuen 
Linken wird die rechtsstaatlich verstandene Freiheit als wesentliche Bedingung 
aller Gleichheitspolitik unterstrichen. Gesellschafts- und Wirtschaftspolitik 
wurzeln auf gleiche Weise in diesen Werten. Das wirtschaftspolitische Pro
gramm ist also ganz in das der Gesellschaftspolitik aufgenommen. Der Leser 
wird wohlannehmen dürfen, daß das Sozialismusverständnis von Franz Oppen
heim er, das Arnold Gysin in seinen wesentlichen Zügen prägnant darzustellen 
wußte, nicht mehr wegweisend ist, da es mit dem Marxismus zu eng ver
wachsen ist. Da die Publikation Gerhard Weisser gewidmet ist, wird am 
Schluss in einer bibliographischen Zusammenstellung das Schrifttum Weissers 
über den freiheitlichen Sozialismus zur Kenntnis gebracht.

SUPEK, Rudi - BOSNJAK, Branko - Hrsg.: Ju goslaw ien  denk t anders.
Der Band enthält 15 Beiträge von Philosophen aus der jugoslawischen 
„Praxis“-Gruppe. Arnold Künzli hat ein die philosophischen Grundlagen 
dieser Gruppe erklärendes Nachwort geschrieben, das man vor der Lesung der
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einzelnen Artikel zur Hand nehmen sollte. Entgegen der Auffassung von
K. Marx, daß man die Philosophie zugunsten der Praxis überwinden müsse, 
machen sich die Autoren Gedanken über den Sinn, den Zweck und vor allem 
die Ideale menschlichen Zusammenlebens, um anschließend an diese theore
tischen Überlegungen nach den Mitteln zur Verwirklichung zu suchen, die eine 
Verwirklichung ohne Macht und Diktatur sein muß. Man nähert sich also dem 
aristotelischen Begriff der Praxis: „Das Kriterium der Praxis sind die positiven 
Ideale. Die Praxis ist auf ein positives Ziel gerichtet und bedeutet die Art und 
den Inhalt der Bewegung zu ihrer Verwirklichung“ (Branko Botnjak, 31). Das 
Ziel wird allerdings eindeutig im Sinne der kommunistischen Endphase ver
standen. Damit sind die Mittel von vornherein präjudiziert. Die Macht des 
Staates wird offenbar nur im Hinblick auf die russischen Verhältnisse zurück
gewiesen. Denn Freiheit gibt es nur im Rahmen des für alle verbindlichen 
gesellschaftlichen Ideals. Bei aller, wohl unbewußten, Übernahme eines 
Stückes der kantischen Freiheitsidee vermißt man bei dieser nicht-transzen
dentalen, nämlich ganz auf die Realität bezogenen Philosophie die klare 
Bestimmung des Trägers der Freiheit. Wer ist z. B. Eigentümer der Produk
tionsmittel? Der Staat wird abgelehnt, weil seine Herrschaft unerwünscht ist. 
Bleibt, da man in Ablehnung des privaten Eigentums den einzelnen nicht 
einsetzen kann, nur die Gesellschaft übrig (vgl. den Aufsatz von Veljko 
Cvjeticanin über die Selbstverwaltung, bes. S. 238). Wer ist aber diese Gesell
schaft? Irgendwo muß doch jemand Herrschaft ausüben und dafür auch die 
Verantwortung übernehmen. In der Ratlosigkeit gegenüber dieser Frage liegt 
der Grund, warum es bei keinem der Verfasser zu einer Ethik des Sozialismus 
kommen konnte.

11.7.2 Marxismus-Leninismus (Soviética)

ADLER, Max: Marx und Engels ab  Denker.
Die Broschüre enthält die zwei ursprünglich separat erschienenen Monogra
phien über Marx und Engels: Marx als Denker (erstmals 1908), Engels als 
Denker (erstmals 1920). In der kurzen, präzis gefaßten Einleitung beschreibt 
Thomas M eyer die Grundauffassung Adlers: Kausale Erklärung derGeschichte 
zum Zweck der Freilegung ihrer Teleologie.

ARN ASON, Johann Pall: Von M arcuse zu Marx.
Der Verf. dieser interessanten Arbeit hat es sich zur Aufgabe gemacht, in 
kritischer Auseinandersetzung mit der „kritischen Theorie“ unter gleichzeiti
ger Übernahme ihrer wichtigsten Prämissen zur Herausarbeitung einer der 
Marx sehen Philosophie entsprechenden „dialektischen Anthropologie“ beizu
tragen. Er knüpft vor allem an die Schriften von H. M arcuse an, um über diese 
hinaus zur originären, nach seiner Meinung von den Vertretern der „kritischen 
Theorie“ nicht immer richtig wahrgenommenen Marx sehen Konzeption zu



352 I. Die Prinzipien der Gesellschaftslehre

gelangen, nach welcher die Kritik der Politischen Ökonomie und die anthropo
logische Problematik einen inneren Zusammenhang bildeten. Die „dialektische 
Anthropologie“ des Verf. ist gekennzeichnet durch einen radikal geschicht
lichen Ansatz, der jeder Wesensbestimmung des Menschen entgegengesetzt ist. 
Die anthropologischen Grundstrukturen werden vom Verf. anhand der Be
griffe der Interaktion (]. Habermas)  und der Aneignung (K. Marx)  sowie des 
auf Hegel zurückgehenden, von der „kritischen Theorie“ verwendeten Begriffs 
der Reflexion beschrieben. Er kritisiert die Verabsolutierung des Arbeits
prozesses im Kapitalismus, die zur Zerstörung der Interaktion, d. h. der 
zwischenmenschlichen Beziehungen führe. In dieser Situation werde die Not
wendigkeit künftiger Emanzipation im Sinne der Ermöglichung echt gemein
schaftlichen Handelns offenbar. Gegenüber der „kritischen Theorie“ vertritt er 
eine akzentuierte Überwindung der rein instrumenteilen Aneignung zugunsten 
einer prinzipiellen Weltoffenheit. Bezüglich des Begriffs der Reflexion weist 
der Verf. gegenüber der „kritischen Theorie“ nicht nur auf dessen kritischen, 
sondern auch auf dessen emanzipatorischen Aspekt hin. Das Anliegen des 
Verf., Grundstrukturen einer „dialektischen Anthropologie“ aufzuzeigen, 
scheint ihn in die Nähe des Strukturalismus zu rücken. Doch wendet er sich 
deutlich gegen das seiner Meinung nach anti-anthropologische Denken des 
Strukturalismus, der durch eine Abwendung von Subjektivität und Geschichte 
gekennzeichnet sei. Gegenüber dem vorausgesetzten reduzierten Begriff des 
Subjekts im Strukturalismus vertritt der Verf. die Auffassung von der Ver
mittlung des Subjekts durch die von ihm konstituierte Geschichte. Das 
menschliche Subjekt ist also als in Strukturen existierendes gedacht, ohne daß 
deshalb die Subjektivität verlorenginge.

BAUMANN, Jürgen: Zu d en  Worten d es  Vorsitzenden Mao Tse-Tung.
B. geht den einzelnen Lobsprüchen, mit denen Mao Tse-Tung den marxistisch- 
leninistischen Kommunismus bedenkt, nach und stellt ihnen die soziale und 
politische Wirklichkeit der im Kommunismus lebenden Menschen gegenüber. 
Der kurze, präzis gefaßte Kommentar von Günter Dürig zum deutschen 
Grundgesetz sollte eine freiheitliche Staatsordnung als Gegenstück zum Kom
munismus ins Licht stellen.

BEYER, Wilhelm Raimund: Die Sünden d e r  Frankfurter Schule.
Der Verf. dieser polemischen Schrift versucht nachzuweisen, daß die 
„Kritische Theorie“ der Frankfurter Schule einen falschen, weil nicht auf 
dem Klassenkampfstandpunkt stehenden Kritikbegriff vertrete.

BÖCKELMANN, Frank: Über Marx und Adorno.
Der Verf. stellt jene Elemente der Gesellschaftstheorien von Marx und Adorno 
dar, die ihm für die unterschiedliche gesellschaftliche Situation, in welcher sie 
geschrieben wurden, besonders charakteristisch zu sein scheinen. Die für 
Marxens Kritik bestimmende Gesellschaftsform sei der einzelunternehme
rische Kapitalismus gewesen, die für A dornos „Negative Dialektik“ entschei-
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dende Gesellschaftsform sei hingegen der Monopolkapitalismus, wie er unsere 
heutige Gesellschaft präge. Aus dieser Differenz und ihrer ungenügenden 
Berücksichtigung bei der Übernahme marxistischer Prinzipien, weniger aus 
einer mangelhaften Beschreibung der Gegenwart ergäbe sich, wie der Verf. 
meint, das für A dornos Philosophie typische Fehlen einer authentischen 
Theorie-Praxis-Vermittlung. Allerdings gebe es das ungelöste Problem eines 
zeitgerechten Marxismus nicht nur für Adorno, sondern auch für viele von 
dessen Kritikern.

BÖHLER, Dietrich: Metakritik d e r  M arxschen Ideologiekritik .
Im Zentrum dieser gründlichen Schrift steht die vor allem durch K. Marx 
initiierte Diskussion um das Theorie-Praxis-Problem. Der Verf. ist sich mit 
Marx in dem Ziel einer zur Emanzipation führenden Theorie einig. Allerdings 
kritisiert er dessen wissenschaftliches Verständnis und seine Methode. Anhand 
dieser Kritik möchte er die Grundlinien einer emanzipatorische Praxis ermög
lichenden kritischen Theorie erkennbar werden lassen. Sein wichtigstes Argu
ment wendet sich gegen Marxens materialistische Theorie im Sinne eines 
Festhaltens am traditionellen „objektivistischen“, „metaphysischen“ Theorie
begriff. Die von Marx geforderte emanzipatorische Praxis zur Herbeiführung 
menschenwürdiger gesellschaftlicher Verhältnisse werde damit zu einem 
Annex der geschichtlichen, nämlich der ökonomischen Notwendigkeiten. Ein 
solcher Emanzipationsbegriff und eine solche Theorie entbehrten der Selbst- 
reflexion und der Möglichkeit zur gemeinschaftlich zu erarbeitenden Praxis, 
da sie sich nicht an objektiven Bedingungen und konzipierbaren Aktionsmög
lichkeiten, sondern an objektiven „Bewegungsgesetzen“ und „prognostizier
baren“ Handlungsnotwendigkeiten orientierten. Die Reduktion emanzipato- 
rischer Theorie-Praxis-Vermittlung auf eine die Praxis subsumierende materia
listische Geschichtsmetaphysik führe letztlich zur Gleichsetzung des tech
nischen und des gesellschaftlichen Fortschritts.

BRD - DDR. Vergleich d er  G esellscha ftssystem e.
Junge westdeutsche Wissenschaftler der „Neuen Linken“ vergleichen in den 
14 Beiträgen die Wirtschafts-, Gesellschafts- und politische Philosophie der 
Bundesrepublik Deutschland mit der der Deutschen Demokratischen Repu
blik. Im Grunde geht es um den grundsätzlicheren Vergleich zwischen 
bürgerlicher und marxistischer Gesellschafts- und Staatsordnung. Die poli
tische Demokratie wird durchkonstruiert durch sämtliche Bereiche gesell
schaftlicher Kooperation. Der Freiheitsforderung soll dadurch in vollem 
Umfang Genüge geleistet werden. Bei aller Aufteilung der Entscheidungs
kompetenzen in einzelne Bereiche, d. h. Selbstverwaltungen, wird die Konzen
tration der umfassenden Direktive als notwendig unterstrichen (vgl. bes. 
S. 217). Damit ist aber eigentlich das demokratische Prinzip, das nicht nur ein 
politisches, sondern auch ein soziales sein muß, verfälscht. Die Demokratie 
bedeutet Majorisierung sämtlicher Lebensbereiche durch die regierende Partei.

23 Utz, Bibliographie VIII
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BRESS, Ludwig G.: K om m unism us b e i Karl Marx.
Thema des Buches ist die entwicklungsgeschichtliche Herausarbeitung des 
Marxschen Kommunismusbegriffs. B. ist der Meinung, daß in Marxens 
Bemühen, den Kommunismus als eine Ordnung menschlicher Emanzipation 
darzustellen, deutlich zwei verschiedene Entwicklungslinien zu erkennen sind. 
Vor 1845/46 habe Marx von einem anthropologisch-naturalistischen Begriff 
des Kommunismus gesprochen. Die zentrale Kategorie sei der Entfremdungs
begriff gewesen. Anstatt im Ökonomischen - wie in seinen späteren Schrif
ten - den zivilisatorischen Fortschritt zu erkennen, habe er ihm damals noch 
einen rein negativen Charakter zugeschrieben. Die von ihm beklagte Beschrän
kung des Menschen durch den Sachzwang war ihm, wie B. darstellt, als Folge 
der Arbeit überhaupt erschienen. Seine Aufgabe habe er daher darin gesehen, 
im Kommunismus als Humanismus und Naturalismus, d.h. als Zustand der 
unmittelbaren Einheit von Mensch und Natur, die Entfremdung des Menschen 
aufzuheben. Nach 1845 habe sich Marxens Interesse, angeregt durch das 
Studium der klassischen englischen Ökonomen, immer mehr von der philoso
phischen auf die im Arbeitsprozeß begründete ökonomische Analyse verlagert. 
Arbeit wird nun, wie B. zeigt, für Marx zum Inbegriff des menschlichen 
Schöpfertums, dessen Verformung im Kapitalismus es durch den Kommunis
mus aufzuheben gelte. B. beschreibt im einzelnen die verschiedenen Etappen 
in Marxens Denken sowie die verschiedenen Einzelfragen seiner ökonomischen 
Analyse der bürgerlichen Gesellschaft, um sich dann der Frage nach dem 
ökonomisch begründeten Marxschen Kommunismusbegriff selbst sowie 
Marxens Definition der Ökonomie als dem Reich der Notwendigkeit und der 
Freizeit als dem Reich der Freiheit zuzuwenden. Wie er zeigt, hat Marx zwar 
eine gute Beschreibung der kapitalistischen Gesetzmäßigkeiten gegeben, für die 
erstrebte Ordnung des Kommunismus jedoch nur allgemeine Tendenzen 
angegeben, deren Strukturen offen bleiben. Vor allem stelle sich die Frage, ob 
man sich für das kommunistische Modell der zentralisierten Wirtschaft 
wirklich auf Marx berufen könne, bezw. welche Rolle eine dezentralisierte, 
„marktwirtschaftliche“ Ordnung im Kommunismus haben könne. Entschei
dend für die Beantwortung dieser Frage sei die Marxsche Konzeption der 
Wert- und Warenproduktion im Kommunismus. Marx selbst läßt, wie B. zeigt, 
diese Fragen ungelöst. Man könne aus seinem Kommunismusbegriff zwar 
philosophische Gedanken, aber kein ökonomisches ordnungstheoretisches 
System deduzieren. Das Zentralproblem einer auf dem Marxismus gründenden 
Wirtschaftsordnung bestehe in der Frage, wie der von Marx erstrebte 
vollkommene Sieg der Vernunft mit dem reellen Bild des Menschen in 
Einklang zu bringen sei. Die Marxsche Vernunftordnung gründe auf dem 
Prinzip, daß sich die Subjekte ohne die Zwangsgesetze der Konkurrenz mit 
dem Gesamtinteresse indentifizierten. Nun sei aber das Problem der sich auf 
Marx berufenden kommunistischen Länder die Schaffung der „allgemeinen 
Bedürfnisse“, deren Realisierung im Sinne einer Erziehung der Gesellschaft 
man der elitären kommunistischen Partei übertrage. Die Negierung einer
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eigenständigen Bedeutung des individuellen Faktors in der Gesellschaft durch 
die kommunistische Praxis lasse sich nicht mit Marxens Emanzipationsphilo
sophie rechtfertigen. Es sei daher notwendig, die bei Marx nicht herausgear
beiteten strukturellen Bedingungen für einen positiven Einsatz der materiellen 
Interessen theoretisch zu erarbeiten. Daß dies jedoch nicht oder kaum 
geschehe, habe seinen Grund in dem Glauben an die Prämisse, daß zwischen 
Einzel- und Gesamtinteresse kein Gegensatz bestehe.

DUPLEIX, André: Le so cia lism e d e  R oger Garaudy e t  le  p rob lèm e religieux.
D. versucht, vom katholischen Standpunkt aus Garaudy zu verstehen. Er greift 
alle jene Äußerungen des französischen Marxisten heraus, die den Dialog mit 
den Christen befürworten. Er scheint allerdings die Tatsache, daß Garaudy in 
Christus eigentlich nur den protestierenden Proletarier sieht, zu optimistisch 
auszulegen. D. selbst vertritt ein sehr spiritualistisches Christentum, das kein 
Projekt für weltliche Institutionen (z. B. christlich orientiertes Schulwesen) zu 
erarbeiten hat.

EHLEN, Peter: Die ph ilo soph is ch e Ethik in d er  S ow jetun ion .
E. hat sich die mühevolle Aufgabe gestellt, die nach dem 22. Parteitag der 
KPdSU (1961) erschienene russischsprachige Literatur zur philosophischen 
Ethik durchzuarbeiten. Für den Leser, der die Originale selbst nicht 
einzusehen vermag, sind die wörtlichen Zitationen eine willkommene Hilfe. E. 
ist bestrebt, erst nach gründlicher Darstellung Kritik zu äußern. Durchweg 
vertreten die vielen besprochenen Autoren eine Finalethik, und zwar im Sinne 
des historischen Materialismus. Auffallend ist nur die von Kant beeinflußte 
Ethik von G. D. Bandzeladze, in der die subjektive Gewissensüberzeugung die 
führende Rolle in der sittlichen Bewertung übernimmt. In der Lösung des 
Konfliktes zwischen rechtlicher Ordnung und individuellem sittlichen Verant
wortungsbewußtsein scheint Bandzeladze vor dem kommunistischen Recht zu 
kapitulieren. Nur diesem Umstand ist es wohl zu verdanken, daß diese Ethik 
im Sowjetstaat noch toleriert wird.

DIE „FRANKFURTER SCHULE“ IM LICHTE DES MARXISMUS.
Die Auseinandersetzung, die die Verf. der hier veröffentlichten Beiträge mit 
den wichtigsten Vertretern der „kritischen Theorie“ führen, geschieht vom 
Standpunkt des sich als orthodox verstehenden offiziellen osteuropäischen 
Marxismus aus. Sie wird vor allem unter dem Gesichtspunkt geführt, inwieweit 
die „kritische Theorie“ sich für den antiimperialistischen Kampf der sozialisti
schen Kräfte eigne. Als Kriterium dieser Eignung gilt die Übereinstimmung 
mit dem, was sie als Marxens dialektischen Materialismus interpretieren. Die 
Vertreter der „kritischen Theorie“ haben bekanntlich Einiges an Marxens 
Konzeption geändert, im Bewußtsein, daß dessen dialektische Philosophie 
immer wieder auf Änderung, auf Angleichung an die geschichtliche Entwick-
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lung angewiesen sei. So ist ihnen allen im Grunde gemeinsam, die Marxsche 
Konzeption des proletarischen Klassenkampfes als überholt anzusehen ange
sichts der nicht zu leugnenden, freilich immer noch auf antagonistischer 
Grundlage erfolgenden materiellen Besserstellung der Arbeiter einerseits, der 
weitgehend vollzogenen Integration der Arbeiter in die kapitalistische Gesell
schaft andererseits. Aus diesem Grunde sehen sie den Antagonismus der 
kapitalistischen Gesellschaft auf den politisch-ideologischen Bereich verlagert, 
nämlich im Gegensatz zwischen der alles beherrschenden Technokratie 
einerseits und den sozialistisch denkenden emanzipatorischen Kräften der 
Gesellschaft andererseits. Emanzipation und schließliche Befreiung setzt ihrer 
Meinung nach das durch Selbstreflexion mündig gewordene Bewußtsein 
voraus. Diese Verlagerung vom ökonomischen auf den politisch-ideologischen 
Bereich wird ihnen denn auch vom orthodoxen Marxismus als unmarxistisch 
vorgeworfen. Nicht die richtige Einschätzung einer neuen Situation, sondern 
eine falsche Perspektive, beruhend auf einer falschen Interpretation der 
Marxschen Philosophie, habe sie zu ihrem Revisionismus geführt. Die realen, 
ökonomisch begründeten Bewegungsgesetze der kapitalistischen Gesellschaft 
würden subjektivistisch verkannt und die reale Alternative zum Kapitalismus 
in den sozialistischen Staaten werde zugunsten einer idealistischen Utopie 
verworfen. Man wird nun tatsächlich verschiedener Meinung sein können 
hinsichtlich der Frage, inwieweit die „kritische Theorie“ die Weiterentwick
lung eines authentischen Marxismus ist oder nicht und inwieweit sie dem 
antiimperialistischen Kampf dient oder nicht. Wissenschaftlich müßte jedoch 
die Auseinandersetzung von der Frage ausgehen, inwieweit nun die „kritische 
Theorie“ eine in sich logische Philosophie vertritt und inwieweit ihre Kritik 
sowohl an Marx als auch am zeitgenössischen Kapitalismus und z. T. am 
Sozialismus nicht doch reellen Problemen entspricht. Diese objektive Fragestel
lung freilich wäre für den orthodoxen Marxismus einzig ein „bürgerliches“ 
Relikt, impliziert bei ihm doch, wie in den Beiträgen dieser Schrift oftmals 
betont wird, Wissenschaftlichkeit die sozialistische Parteilichkeit der Wissen
schaft und damit letztlich die Einordnung in die kommunistische Partei als 
dem legitimen Verteter der wissenschaftlichen Wahrheit. Es sei freilich nicht 
vergessen, daß im Grunde auch in der „kritischen Theorie“ aufgrund ihres 
Postulats der „Gesellschaftsrelevanz“ und der Politisierung der Wissenschaften 
diese von Parteilichkeit beherrscht werden.

FREI, Bruno: Die anarch istisch e Utopie.
F. beschäftigt sich mit modernen anarchistischen Bewegungen (spanischer 
Bürgerkrieg, Cohn-Bendit, verschiedene Studentenrevolten) und deren ge
schichtlichen Vorbildern. Er sieht in den anarchistischen Bestrebungen einen 
taktischen und einen grundsätzlichen Irrtum: 1. die Meinung, man könne 
durch Gewalt etwas erreichen, wenn die entsprechende Bewußtseinsumbil
dung in der Gesellschaft noch nicht vollzogen ist, 2. die Ansicht, staatliche 
Ordnung sei denkbar ohne Autorität.
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GARAUDY, Roger: Die A lternative.
In dem (manchmal nicht sehr treffend übersetzten) Buch entwirft G. das 
Modell einer volldemokratisierten Gesellschaft. Dabei setzt er allerdings 
voraus, daß stets alle Bürger an der Gemeinschaftsaufgabe aktiv teilnehmen 
und dazu noch Intelligenz genug besitzen, um alle gesellschaftlichen Probleme 
zu durchschauen. Da beide Bedingungen sich wohl nie erfüllen werden, wird 
auch die von G. verteidigte Alternative sich gemäß dem sowjetischen Vorbild 
entwickeln.

IDEOLOGIE DES SOZIALDEMOKRATISMUS IN DER GEGENWART.
Ein vielköpfiges Team von sowjetischen Fachleuten auf dem Gebiet der Ethik 
und der Sozialwissenschaften analysiert die westlichen, nicht-marxistischen 
sozialistischen Bewegungen. Im Brennpunkt der Kritik steht die deutsche 
sozialdemokratische Partei. Die Autoren sehen im Sozialdemokratismus den 
verzweifelten Versuch, den Marxismus zu überwinden und von der Gedanken
welt des Kapitalismus aus eine wirtschaftliche und soziale Reform durchzu
führen.

JANSOHN, Heinz: Herbert Marcuse.
J. beabsichtigt nicht, den bereits zahlreich bestehenden politischen Auseinan
dersetzungen mit Marcuse eine weitere Schrift hinzuzufügen. Er unternimmt 
hier vielmehr den Versuch, in systematischer Weise die philosophischen 
Grundlagen von M arcuses Gesellschaftskritik aufzuzeigen: ein gewiß nicht 
leichtes Unternehmen angesichts der Tatsache, daß Marcuse selbst seine 
philosophischen Grundüberzeugungen nicht systematisch dargestellt hat, 
sondern nur verstreut in seinen vielen Schriften zu Wort kommen läßt. 
Erschwert wird die Aufgabe einer systematischen philosophischen Darstellung 
noch dadurch, daß Marcuse aus fast allen wichtigen modernen Philosophien 
Gedanken, soweit sie in sein Konzept paßten, übernommen hat. All die 
verschiedenen bei Marcuse auftretenden Elemente, die zunächst und zumal für 
einen undialektischen Leser widersprüchlich erscheinen, versucht nun der 
Verf. des Buches als Teile eines einheitlichen Systems aufzuweisen. In dieser 
Voraussetzung, M arcuses Philosophie als ein im Wesentlichen geschlossenes 
Ganzes zu betrachten, besteht das Interpretationsprinzip, von dem aus der 
Verf. den Versuch einer systematischen Darstellung von M arcuses Philosophie 
unternimmt. Einzig die Logik seiner Gedankenführung gilt in diesem Buch als 
relevant, sodaß Fragen etwa nach der Authentizität von M arcuses Versuch 
der Auslegung anderer Philosophien, seine Beziehung zu anderen Richtungen 
des Philosophierens oder die Frage nach der Authentizität seines marxistischen 
Standpunkts aus den genannten methodischen Gründen im Wesentlichen 
außerhalb der Betrachtung bleiben. Von den im Zusammenhang einer 
systematischen Darstellung gleichwohl erwähnenswerten Einflüssen auf 
Marcuses Philosophie hält J . jene von Hegel, Marx und Freud für besonders 
wichtig. An Hegel habe er dessen Einsicht in eine erst jenseits der bürgerlichen
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Gesellschaft zu realisierende Freiheit, an Marx dessen Idee eines wahren 
Glücks der Menschheit und an Freud die Möglichkeit zu einer zeitgemäßen 
Entfremdungstheorie geschätzt. Wesentlich aber und für die Radikalität seines 
Denkens entscheidend sei in M arcuses Konzeption die Marxsche Maxime von 
der Philosophie, die man nicht aufheben könne, ohne sie zu verwirklichen. 
Diese vorausgesetzten politischen Implikationen der Philosophie veranlassen 
nun J., seine systematische Darstellung nicht mit irgendeiner philosophischen 
These, sondern mit M arcuses Kritik der bestehenden Gesellschaft zu beginnen. 
Diese Kritik M arcuses gründet, wie J. zeigt, auf der These, das bestehende 
Gesellschaftssystem sei trotz oder gerade wegen aller in ihm realisierten 
partiellen Rationalität als Ganzes unvernünftig und daher unterdrückend. 
M arcuses Unterdrückungstheorie wird nun von J. sowohl aus gesellschaftli
cher als auch aus individueller Perspektive dargestellt. Befreiung muß nach 
dem Gesagten bei M arcuse logischerweise eine Befreiung von Irrationalität 
bedeuten. Dieses Thema bildet den zweiten Teil des Buches. Hier zeigt J. 
zunächst die theoretischen Grundlagen dieser Befreiung auf, wobei er u. a. auf 
die Bedeutung der Philosophie mit ihrer Idee der Vernunft als kritischem 
Maßstab zu sprechen kommt, um dann M arcuses Auffassung von der Praxis der 
Befreiung darzustellen. Im dritten Teil schließlich beschreibt er M arcuses 
Konzeption der neuen Vernunftordnung als einer Ordnung des sowohl 
individuell als auch gesellschaftlich befriedeten Daseins.

KOFLER, Leo: Die Wissenschaft von  d er G esellschaft.
In der vorliegenden Schrift geht es um eine prinzipielle Darstellung der 
dialektischen Soziologie. Der Verf. erhebt den konkreten Ganzheitsbegriff des 
Historischen Materialismus zur methodischen Grundlage der sozialwissen
schaftlichen Forschung. Damit wendet er sich sowohl gegen den „Vulgärmar
xismus“, der die einzelnen Gesellschaftsstrukturen nur in mechanisch-kausale 
Beziehung zu bringen vermöge, als auch gegen die idealistische Ganzheitsauf
fassung der „bürgerlichen Geschichtsphilosophen“, die die prinzipiellen 
Gegensätze der gesellschaftlichen Erscheinungen unbeachtet ließen. Demge
genüber vertritt der Verf. eine „dialektische“ Gesellschaftsauffassung, d. h. 
eine Auffassung, die die realen gesellschaftlichen Gegensätze in der realen 
Einheit des geschichtlichen Prozesses integriert sieht. Besonders ausgeprägt 
kommt in dieser Konzeption die für den Marxismus typische entscheidende 
Bedeutung der Produktionsverhältnisse für die Definition der Gesellschaft zum 
Ausdruck.

KOFLER, Leo: Zur Dialektik d er  Kultur.
Eine Sammlung von sechs Aufsätzen, die in den Jahren 1955-1967 erschienen 
sind. Günter Maschke verfaßte dazu eine beachtenswerte Einführung, in der er 
die von fast träumerischer Hoffnung getragene Gesellschaftskonzeption K.s 
darstellt, andererseits trotz seiner Kritik den von der Frankfurter Schule 
totgeschwiegenen Verfasser würdigt.



11.7.2 Marxismus-Leninismus (Soviética) 359

KON, I. S.: Soz io logie d e r  Persönlichkeit.
Das vorliegende, aus dem Russischen übersetzte, manchmal aber nicht leicht 
verständliche Werk, das zudem noch eine Anzahl Druckfehler aufweist, ist 
eine philosophische Anthropologie sowjetischer Denkrichtung. Die Gedanken
führung beginnt allerdings zunächst nicht mit Philosophie, sondern mit reiner 
Empirie, dem Aufweis, daß die Persönlichkeit zunehmend mit dem gesamtge
sellschaftlichen Leben verbunden ist, sich also eigentlich erst findet, wenn sie 
sich von dem engen Kreis der, übrigens bereits in etwa absterbenden, Familie 
trennt und in Kontakt mit der politischen Gesellschaft tritt. K. stützt sich in 
der empirischen Analyse auf reiche Literaturkenntnis, einschließlich der 
amerikanischen Erzeugnisse. K. ist objektiv genug, um zu erkennen, daß der 
einzelne Mensch sich selbst mehr liebt als das Gemeinwohl. Er weiß darum die 
individuellen Leistungsstimuli zu schätzen. Er meint aber - und hier beginnt 
seine Philosophie -, daß im Zuge der Entwicklung der Mensch einsehen müsse, 
daß er nur frei und auch glücklich sein könne, wenn er für die Gesellschaft 
arbeite. Diese müsse ihrerseits einsichtig genug sein, die Persönlichkeit eines 
jeden einzelnen zu integrieren, weil aus einer Summe von Nullen immer nur 
eine Null resultieren würde. „Die Stärke des Kollektivs liegt im Reichtum 
seiner Individuen“ (437). Die Verwirklichung dieses idealen Verhältnisses von 
Persönlichkeit und Kollektiv ist nach K., der hier der marxistischen Hoffnung 
verschrieben ist, erst in der Überflußgesellschaft möglich. Erst dann wird man 
„gemäß den Bedürfnissen“ verteilen können. Dann wird es aber auch möglich 
sein, nicht nur wirtschaftliches, sondern auch künstlerisches und geisteswissen
schaftliches Schaffen in der erforderlichen Weise wirken zu lassen. Allerdings 
vollzieht sich die Beurteilung der Werte, die die einzelne Persönlichkeit zu 
schaffen gewillt ist, immer über die Gesellschaft. Das heißt aber nicht, daß der 
Künstler oder Geisteswissenschaftler dem Geschmack der Masse nachgehen 
müsse. Nicht die Masse selbst, sondern die von der Masse gewählten Experten 
und Kenner sind zur Beurteilung dessen berufen, was der Gesellschaft im 
wahren Sinne dient. Weil sie auf dem Weg über die demokratisch vollzogene 
Auslese bestellt sind, dienen sie nicht einem Idol, sondern der Gesellschaft in 
einer bestimmten geschichtlichen Situation. Der schöpferische Mensch soll auf 
diese Weise einerseits frei, andererseits aber immer dem geschichtlich 
bedingten Fortschritt der Gesellschaft dienstbar gemacht werden. Dem 
gesamten Gedankengang liegt die Überzeugung zugrunde, daß die sozialen 
Werte nicht nach irgendwelchen abstrakten Normen, sondern nur ent
sprechend dem geschichtlichen Prozeß bestimmt werden können. Es gibt 
darum keine Werte, die nicht demokratisiert sind. Der hegelsche Gedanke des 
historischen Prozesses ist unverkennbar. Mit dem Liberalismus hat dieser 
kollektivistische Demokratismus gemeinsam die Idee, daß gesellschaftlich 
gültige Werte nur im Austausch der individuellen schöpferischen Tätigkeiten 
erzeugt werden können. Vom Liberalismus unterscheidet sich aber der 
kollektivistische Demokratismus durch die Forderung, daß alle schöpferische 
Tätigkeit, um gesellschaftlich orientiert zu sein, geplant werden muß, daß sich
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der Austausch also nicht erst auf dem Markt nach der Produktion vollzieht, 
sondern im politischen Raum vor der Produktion vorgedacht ist, also als Idee 
den politisch wirksamen Kräften vorschwebt. Schöpferische Leistungen sollen 
nicht erstellt und nachher auf dem Markt abgeurteilt werden, sie sollen von 
vornherein gesellschaftlich vorgeprägt sein. Nicht das freie Spiel der Kräfte, 
sondern das freie Spiel der den Sinn der Geschichte begreifenden Intelligenzen 
bestimmt die Entwicklung der Gesellschaft. Was immer an Werten erstellt 
wird, seien es wirtschaftliche oder geistige, ist politisch, näherhin demokra
tisch vorbewertet. Daß kollektives Planen, so demokratisch es auch sein mag, 
nur möglich ist, wenn die Gesellschaft so reich ist, daß sie nicht mehr vom 
guten Willen der einzelnen abhängt, ist K. klar. Bis dieser Zustand des 
Überflusses erreicht ist, muß die Gesellschaft nach dem individuell bestimm
ten Leistungs- und Verteilungsprinzip geordnet werden. Das heißt aber noch 
nicht Kapitalismus, wohl aber Sozialismus mit Konsummarkt. Die Grundüber
zeugung, daß die Persönlichkeit sich nur in der dialektischen Beziehung von 
Gesellschaft und Individuum entwickeln kann, wird von K. als empirische 
Erkenntnis dargestellt. Das Modell der Zukunftsgesellschaft, in welcher das 
gesamte Leben von dieser zwar notwendigen, vom Menschen aber frei, weil 
aus rationaler Erkenntnis bejahten Dialektik beherrscht ist, in welcher darum 
der Zwang von außen nicht mehr besteht (Absterben des Staates als 
Sanktionsinstitution), weist aber über die Empirie hinaus. Man verspürt 
deutlich die Ganzheitsphilosophie Hegels. Das Demokratismusmodell ist zwar 
gut ausgedacht. Der perfekte Kollektivismus in der Produktion (Staatseigen
tum der Produktionsmittel) und im Konsum (Verteilung nach Bedürfnis) setzt 
aber eine Naturalwirtschaft voraus. Funktionsfähig ist das Modell jedoch 
nicht, weil das Schöpferische sich grundsätzlich nicht verwalten läßt, wie in 
dem Modell vorausgesetzt wird. Ein funktionsfähiges Demokratiemodell darf 
nicht alle Werte verpolitisieren. In dem Augenblick, da eine Demokratie die 
gesamte Bildung und Kultur öffentlich, d. h. durch politisch kontrollierte 
Institutionen verwaltet, ist es um die Neuschöpfung sozialer Werte getan. Der 
Materialismus wäre perfekt. Schließlich ist noch anzumerken, daß die demokra
tisch gewählten Verwalter im Hinblick auf die ihnen übertragenen Kompe
tenzen sich rasch als Diktatoren etablieren.

KRAMER, Dieter: R eform  und R evo lu tion  b ei Marx und Engels.
Aus der mit vielen Zitaten versehenen Schrift wird klar, daß nach Marx und 
Engels der Kommunismus sich zunächst ohne die gewaltsamen Mittel der 
Revolution durchkämpfen sollte. Marx und noch mehr Engels waren der 
Überzeugung, daß die rechtlichen Mittel ausreichen, um die Mehrheit in den 
demokratischen Ländern zu gewinnen. Für den Fall, daß die kapitalistische 
Minderheit sich widersetzen sollte, müßte allerdings von Seiten des Proletariats 
Gewalt eingesetzt werden.
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LEBENSWEISE UND MORAL IM SOZIALISMUS.
Das Buch ist ein Sozialkatechismus für die Bürger der Deutschen Demokra
tischen Republik. Die sozialistische Moral wird definiert als Moral der 
herrschenden Arbeiterklasse, die ihrem Wesen nach Verantwortungsbewußt
sein und Initiative für die sozialistische Gesellschaft erzeugen soll.

LUXEMBURG, Rosa: In ternationalism us und Klassenkampf.
Der Band enthält eine ins Deutsche übersetzte Auswahl polnischer Schriften 
R. Luxemburgs zu zentralen Fragen der polnischen und russischen Sozial
demokratie um die Jahrhundertwende. In diesen Schriften erfährt der Leser 
von dem Engagement, mit dem sich R. Luxemburg gegen alle nationalen 
Partikularismen der Arbeiter für eine internationale Arbeitersolidarität ein
setzte, sowie von ihrer klassenkämpferischen Konzeption sozialistischer Partei
politik, die sie den verschiedenen Formen des sozialistischen Revisionismus 
entgegensetzte.

MACINTYRE, Alasdair: Herbert Marcuse.
In dieser chronologisch angeordneten, in klarer Sprache vorgetragenen 
Besprechung der wichtigsten Publikationen H. M arcuses gewinnt der Leser 
einen guten Einblick in dessen Lehre. Wie der Verf. zeigt, ist H. M arcuse in 
vielem mehr der linkshegelianischen als der marxistischen Philosophie zuzu
zählen. In seiner Kritik weist der Verf. vor allem auf die gefährlichen elitären 
Konsequenzen hin, die sich aus den Auffassungen M arcuses für den prak
tischen Bereich ergeben. Der monopolistische Anspruch einer Minderheit, zu 
der sich Marcuse selber zähle, die Mehrheit der Gesellschaft auf die „wahren 
Bedürfnisse“ hinzuordnen, zerstöre die auf Rationalität gründende Toleranz 
als Ordnungsprinzip der Gesellschaft.

MARXISMUSSTUDIEN. Siebte Folge.
Der Band beschäftigt sich in seinen neun Beiträgen hauptsächlich mit dem 
Engagement des Christen in der Gestaltung einer humanen Gesellschaftsord
nung. Vier Themen kreisen um das Problem des marxistischen Humanismus 
(Helmut F leisch er)  und der Mitwirkung des Christen mit den Marxisten in der 
Humanisierung der Gesellschaft ( Ulrich D uchrow , Vladimir Horsky, Martin 
Stöhr). Theologisch tief durchdacht sind die Ausführungen D uchrow s über 
den marxistischen und christlichen Begriff der Arbeit. Der Verf. versucht, dem 
atheistischen Begriff der Arbeit, wie ihn Marx vortrug, die Spitze des Stolzes 
abzubrechen, um ihn etwas der christlichen Konzeption der Humilitas 
anzunähern. Man gewinnt aber doch die Überzeugung, daß ideell keine Brücke 
zu schlagen sei, daß man höchstens, und das scheint D uchrow  auch 
nahezulegen, in der Praxis bei der Linderung menschlichen Übels mit den 
Marxisten mitarbeiten könne. Wer aber einmal ein totalitäres System miterlebt 
hat (vgl. die Zeit des Faschismus und Nationalsozialismus), kann sich des 
Gefühls nicht erwehren, daß solch praktische Mitarbeit an irgendeinem Punkt
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zur Mitarbeit am System wird. Wir verübeln es heute mit Recht gewissen 
Pastoren, daß sie sich in der Sorge um die Jugend zu Führern der Hitlerjugend 
machen ließen. Allerdings ist das Problem nicht so einfach, denn man muß zu 
guter Letzt die Frage beantworten, die sich J. L. Hromadka stellte, ob der 
Westen sowohl moralisch wie auch politisch in der Lage wäre, das Vacuum, 
das mit dem Verschwinden sozialistischer Mächte entstehen würde, auszu
füllen (vgl. die Ausführungen von Martin S töhr, bes. S. 111). Wie ungeheuer 
komplex die sozialen Probleme Lateinamerikas sind, zeigen die beiden Artikel 
von R odo lfo  S tavenhagen  und L eopo ld o  Niilus. Den kulturgeschichtlichen 
Hintergrund des chinesischen Kommunismus schildert Tilemann Grimm. Gajo 
P etrovic zeigt in seinem Beitrag, daß ein seiner Humanismusidee treuer 
Sozialismus niemals ein „bürokratischer Sozialismus“ sein könne. Wie kann 
aber der Sozialismus, der eine Ideologie ist, sich praktisch vor dem 
Bürokratismus bewahren? Liest man die tiefgründigen Ausführungen von 
Helmut Simon  über „Humanität und Recht im ökumenischen Denken“, dann 
gewinnt man den Eindruck, daß dem Sozialismus die Kraft, unter Verzicht auf 
Gewalt den demokratischen Rechtsstaat zu verwirklichen, völlig abgeht.

MEYER, Thomas: Z w ischen Spekulation und Erfahrung.
Eine Auseinandersetzung mit der Wissenschaftstheorie von J. Habermas. Nach 
Ansicht des Verf. gelingt es Habermas nicht, eine auf die dialektische 
Geschichtsphilosophie anwendbare und zugleich den Postulaten der modernen 
empirischen Wissenschaftstheorie genügende Methodologie zu begründen.

PETROVIC, Gajo: Philosoph ie und R evolution .
P. versucht, die zentralen Gedanken der Marxschen Philosophie, nach 
verschiedenen Themen geordnet, zu erklären. Auf die einzelnen Kapitel folgen 
dann jeweils Texte aus den Schriften von Marx. Das Buch versteht sich jedoch 
nicht nur als eine Interpretation des Marxschen Denkens. Vielmehr will es der 
inneren sachlichen Logik dieses Denkens selbst nachgehen, auch dann, wenn 
es damit scheinbar in Gegensatz zu Marx geraten sollte oder neue, von Marx 
nicht direkt ausgesprochene Gedanken zutage brächte. Nur so sei es überhaupt 
möglich, Marxens dialektischer Geschichtsphilosophie gerecht zu werden. Die 
These des Buches besteht im Grunde darin, Marxens Philosophie als 
Revolutionsphilosophie zu erweisen. Der eigentliche Grund für den revolutio
nären Charakter dieser Philosophie liegt, wie P. zeigt, in Marxens Definition 
des menschlichen Wesens, dessen Entfremdung die Philosophie immer wieder 
aufzuweisen habe. Der nicht-entfremdete und damit sein Wesen realisierende 
Mensch sei jener Mensch, der sich durch Realisierung aller geschichtlich 
geschaffenen menschlichen Möglichkeiten als freier Mensch zu entfalten 
vermag. Das menschliche Wesen wird somit nicht als ideale, abstrakte 
Wesensnatur, sondern als eine geschichtlich begründete und in der Geschichte 
zu realisierende anthropologische Forderung verstanden. Marxistische Moral 
ist sowohl jeder metaphysischen als nicht-autonomen Moral als auch jeder



11.7.2 Marxismus-Leninismus (Soviética) 363

formalen und daher ungeschichtlichen autonomen Moral entgegengesetzt. Die 
geschichtlich-anthropologische Definition des menschlichen Wesens impliziert, 
wie der Verf. darstellt, daß Entfremdung in den verschiedensten Bereichen 
und nicht nur, wie oft behauptet, in der kapitalistischen Klassengesellschaft 
möglich ist. Entfremdung sei im Grunde immer dann vorhanden, wenn an sich 
zusammengehörige Sphären der menschlichen Praxis sich verselbständigt 
hätten. Aus diesem Grunde bedeute auch die Aufhebung der Klassengesell
schaft im Sozialismus, wiewohl eine wichtige Bedingung für die Befreiung des 
Menschen, noch nicht vollkommene Aufhebung der Entfremdung des Men
schen. Auf ökonomischem Gebiet sei die Umformung des Staatseigentums in 
gesellschaftliches Eigentum die notwendige, wenn auch noch nicht die 
ausreichende Bedingung für die Aufhebung der Entfremdung. Es gelte jedoch, 
bei aller Bedeutung, die der ökonomischen Sphäre zukomme, die Entfrem
dungsphänomene auch anderer, gesellschaftlicher und individueller, Sphären 
zu beachten. So sei etwa auch die Philosophie als eine dieser Sphären dann 
dem Menschen entfremdet, wenn sie sich einzig als Spezialdisziplin verstehe. 
Philosophie müsse, weil auf das Wesen des Menschen als solches bezogen, zur 
Reflexion werden, die stets hinzuweisen habe auf die Notwendigkeit kritischer 
Praxis im Sinne dauernder Revolutionierung entfremdender Zustände.

REFOULE, François: Marx e t  S. Paul.
Der Verf. sucht Ähnlichkeiten und Differenzen der „Weltanschauungen“ von 
Paulus und von Marx aufzuzeigen. Ähnlich sei bei beiden Denkern die 
Intention, den Menschen aus inhumanen Zwängen zu befreien. Die prinzipielle 
Differenz ergebe sich jedoch aus der unterschiedlichen Definition dessen, 
weswegen und wofür der Mensch zu befreien sei. Während für Marx Unfreiheit 
aus einer ungenügenden, nämlich das Individuum nicht rational integrierenden 
Gesellschaftsentwicklung resultiere, bedeute bei Paulus Unfreiheit die aus 
persönlicher Schuld sich ergebende ungenügende Integration des Menschen in 
die göttliche Heilsordnung. Die bei beiden Denkern festzustellende apokalyp
tische Heilserwartung gründet sich somit, wie der Verf. zeigt, auf prinzipiell 
entgegengesetzter geschichtsphilosophischer Sicht: Gegenüber dem absolut 
immanentistischen Geschichtsbild von Marx vertrete Paulus eine transzen
dente Geschichtsvorstellung, so daß logischerweise jede der beiden Freiheits
vorstellungen die andere als Ausdruck absoluter Unfreiheit bezeichnen muß.

RODRIGUEZ-LORES, J.: Die Grundstruktur d es Marxismus.
Der Verf. interpretiert Gramscis „Philosophie der Praxis“ als den Versuch, 
Idealismus und Materialismus als gleicherweise metaphysische Theorien zu 
überwinden. Beide Philosophien seien nach Gramscis Meinung nicht in der 
Lage, das Verhältnis Mensch - Materie adäquat, nämlich dialektisch zu 
deuten, da sie jeweils eine der beiden Seiten hypostasierten. Erst vom 
marxistischen Begriff der Praxis her eröffne sich für Gramsci die Möglichkeit 
zum dialektischen Verständnis der Realität. Gramsci gehe es demnach darum,
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Marxens auf die geschichtlich-soziale Realität begrenzten ,.historischen Mate
rialismus“ zu einer die gesamte Realität, d. h. sowohl die Geschichte als auch 
die Natur, erfassenden dialektischen Interpretationsmethode zu erweitern.

ROLFES, Helmuth: Der Sinn d es L ebens im marxistischen Denken.
Nach einer Darstellung der marxistischen Anthropologie behandelt R. in 
seiner Dissertation die Antworten des orthodoxen Marxismus und verschie
dener Neomarxisten auf die Frage nach dem Sinn des Lebens (Henri L efebvre, 
Adam Schaff, Leszek Kolakowski, Milan M achovec, Ernst B loch). Im Zentrum 
steht die Frage nach dem Tod. Der Marxismus vermag dem Individuum keinen 
Trost zu geben. Es muß sterben. Das ist seine naturhafte Bestimmung. 
Gesamtgesellschaftlich stellt der Tod für den Marxismus kein Problem dar.

ROTH, Gerhard: Gramscis P hilosoph ie d er  Praxis.
Gramsci gehörte, wie R. darstellt, zu den ersten bedeutenden Anregern einer 
Weiterentwicklung des marxistischen Denkens im ersten Drittel des 20. Jahr
hunderts. In Auseinandersetzung mit dem zu seiner Zeit besonders einflußrei
chen italienischen Hegelianismus einerseits, dem orthodoxen Marxismus 
andererseits, die beide in ihrer Weise einen philosophischen Monismus 
repräsentierten, versuchte Gramsci, die gegenseitige Beziehung der materiellen 
und der ideologischen Faktoren neu aufzuzeigen in der Absicht, die im 
Marxismus seiner Meinung nach bis dahin unterschätzte Bedeutung des 
„Ideologischen“ (des Ideellen, Moralischen, Rechtlichen usw.) innerhalb des 
historischen Kontextes zu unterstreichen. Die dem Marxschen Schema 
scheinbar widersprechende Entwicklung des modernen Kapitalismus galt ihm 
als ein eminent ideologisches Problem, auf welches man marxistischerseits 
ebenfalls „ideologisch“, nämlich durch eine „intellektuell-moralische“ Revolu
tion zu antworten habe. Zentrale Aufgabe einer solchen Revolution sei das 
Aufzeigen des Klassencharakters auch der modernen kapitalistischen Gesell
schaft sowie die allmähliche Heranbildung sozialistischer Bewußtseins- und 
Existenzweisen in der Gesellschaft. Wie R. meint, besitzt Gramscis Philosophie 
der Praxis eine auch für die heutige, nach einer humanen Relation zwischen 
Individuum und Gesellschaft fragende Marxismusdiskussion eine nicht zu 
unterschätzende Bedeutung.

SCHWAN, Gesine: Leszek Kolakowski.
Die Autorin gibt sowohl eine entwicklungsgeschichtliche als auch eine 
systematische Darstellung der Philosophie von Kolakowski. Das Zentrum 
dieser Philosophie bildet, wie sie meint, die Idee der menschlichen Freiheit. Wie 
Marx so suche auch Kolakowski nach der theoretischen Begründung einer 
emanzipatorischen Praxis, und wie für jenen so beginne auch für Kolakowski 
die Befreiung des Menschen mit der Abschaffung der den Kapitalismus 
bestimmenden Klassengegensätze. Sozialisierung gelte in beiden Philosophien 
als Voraussetzung menschlicher Freiheit. Aufgrund negativer historischer
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Erfahrungen im Sozialismus (vor allem im Stalinismus), die gezeigt hatten, daß 
auch der Sozialismus das Phänomen der Entfremdung nicht aufzuheben 
vermochte, überdenke aber nun Kolakowski die Marx sehe Bestimmung der 
Relation von Einzelnem und Gesellschaft. Entgegen der orthodox marxisti
schen und auf H egel zurückgehenden Auffassung von der einzig durch das 
Allgemeine bestimmten einzelnen Freiheit betone Kolakowski die eigenstän
dige, nicht reduzierbare Bedeutung des Individuums. Folglich wende er sich ab 
von der utopischen Vorstellung Marxens von einer im Sozialismus herstellba
ren Harmonie zwischen Einzel- und Gesellschaftsinteressen. Gesellschaftliche 
Konflikte seien nach Kolakowski deshalb nicht aufhebbar, weil sie letztlich 
Ausdruck divergierender Wertvorstellungen seien, die Werte ihrerseits aber für 
Kolakowski im Gegensatz zu Marx eine autonome Rolle besäßen. Aus diesen 
Gründen könne Kolakowski auch nicht mehr die im Sinne des orthodoxen 
Marxismus dialektisch bestimmte Einheit von Theorie und Praxis akzeptieren. 
Die theoretische Rechtfertigung der Praxis ist, nimmt man die Bedeutung des 
verantwortlichen Individuums ernst, gemäß Kolakowski nicht aufgrund 
geschichtlicher Tendenzen, sondern nur normativ aufgrund persönlicher 
Wertvorstellungen möglich. Der absolute Verpflichtungscharakter dieser Wert
vorstellungen spricht nach Kolakowskis Meinung gegen die rein historische 
Begründbarkeit der Werte. Kolakowski sucht daher nach einer überhisto
rischen, „transzendenten“, im „Mythos“ gegebenen Verpflichtungsinstanz.

SCIENCES POLITIQUES EN POLOGNE. RP
Es ist ein verdienstvolles Unternehmen der Zeitschrift „Res publica“, ein ei
genes Heft ihres Jahresbandes 1973 der Selbstdarstellung der polnischen po
litischen Wissenschaften gewidmet zu haben. Kazimierz Opalek gibt in sei
nem Aufsatz einen Überblick über die gegenwärtige Situation und die Ent
wicklungsperspektiven der in Polen betriebenen Wissenschaften der Poli
tik. Er weist vor allem auf die Diskussion um den eigentlichen Gegenstandsbe
reich der politischen Wissenschaften und deren Zusammenhang mit den 
anderen Sozialwissenschaften hin. Im Aufsatz von Kazimierz Secom ski geht 
es um die sozialen Prämissen der sozialistischen Wirtschaftspolitik. Wie der 
Verf. zeigt, ist das wirtschaftliche Wachstum kein Wert an sich, sondern muß 
immer gemessen werden an sozialen Kriterien, nämlich am Nutzen für eine 
umfassende Entwicklung, deren Realisierung ihrerseits Arbeitsproduktivität 
und ökonomisches Wachstum begünstigt. Artur Bodnar befaßt sich in seinem 
Aufsatz mit den politischen Relationen im Prozeß der Entwicklung der 
sozialistischen Wirtschaft. Im Grunde geht es hier um das Problem, die 
Individuen und verschiedenen Gesellschaftsgruppen am Prozeß der wirtschaft
lichen Produktion innerhalb einer sozialistischen Wirtschaft zu interessieren. 
Erreicht werden sollte dies durch eine Gesellschaftspolitik, deren Aufgabe die 
Weiterentwicklung der mehr oder weniger institutionalisierten Formen des 
self-government sei. Die Rolle des Staats in der so verstandenen Gesellschafts
politik würde somit immer mehr auf die Rolle einer ökonomischen Institution
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begrenzt, alle anderen Staatsaufgaben aber zunehmend von den politischen 
Organisationen der Gesellschaft und den Organen des zivilen self-government 
übernommen. Die Aufsätze von Marian D obrosielsk i und K rz ysz to f Skubies- 
zewski befassen sich mit außenpolitischen Themen, der erste mit den 
Problemen der Sicherheit Europas aus polnischer Sicht, der zweite mit dem 
Zusammenhang zwischen der Westgrenze Polens und den 1970 Unterzeichne
ten Verträgen der Bundesrepublik Deutschland mit der UdSSR und mit 
Polen. In dem Aufsatz von Stanislaw Ehrlich geht es um den Zusammenhang 
von Staat und Nation. Beide, so schreibt der Verf., bedingen einander, doch 
sei letztlich der Staat der bestimmende Faktor, indem er den Nationbildungs
prozeß überhaupt erst reell ermögliche. Die Rolle der öffentlichen Verwaltung 
bei der Realisierung der politischen Aufgaben des sozialistischen Staats ist das 
Thema, mit dem sich Z ygm un t R ybick i in seinem Aufsatz befaßt. Er betont 
vor allem die Aufgabe der Verwaltung, die sozialen Bedürfnisse der Gesell
schaft in ein geordnetes System zu bringen. Dabei müsse die Verwaltung 
jedoch auf dem Engagement der Bürger aufbauen bzw. dieses Engagement 
mobilisieren. Erst so sei die Garantie für eine konkrete Bestimmung der 
Hierarchie der sozio-ökonomischen Aufgaben sowie für eine Steigerung des 
Sozialprodukts gegeben. Im Aufsatz von J erz y  J. Wiatr geht es um den 
Zusammenhang zwischen der Entwicklung der politischen Institutionen und 
der wissenschaftlich-technischen Revolution. Drei Entwicklungen innerhalb 
der politischen Institutionen sind, so meint der Verf., direkt verbunden mit 
dem Prozeß der wissenschaftlich-technischen Revolution: ein Wandel des 
Managementsystems auf allen Ebenen der Autorität, ein Wandel der Informa
tionszirkulation und schließlich die Entwicklung von autonomen Strukturen 
des decision-making. Der Einfluß der wissenschaftlich-technischen Revolution 
auf die politischen Institutionen macht sich nach Meinung des Verf. vor allem 
bemerkbar in der Entwicklung zu einer besser gebildeten, disziplinierteren, 
effektiveren, materiell besser gestellten und über mehr Freizeit verfügenden 
Gesellschaft und vor allem in einer harmonischeren Gesellschaft, in der sich 
immer mehr das Prinzip des demokratischen self-government auf allen Ebenen 
des Politischen und Sozialen durchsetzt. Als wichtigste Bedingungen für die 
Realisierung des Prinzips des demokratischen self-government nennt der Verf. 
die Erweiterung der direkten Demokratie auf lokaler Ebene, die Entwicklung 
von die Interessen der verschiedenen Gesellschaftsschichten repräsentierenden 
Organisationen, die weitere Demokratisierung der politischen Autoritäten und 
schließlich die Vertiefung der führenden Rolle der kommunistischen Partei bei 
gleichzeitiger Weiterentwicklung der innerparteilichen Demokratie. Eine ver
nünftige, den wissenschaftlichen Fortschritt begünstigende Weiterentwicklung 
der politischen Institutionen müsse auf einer Kombination der Prinzipien des 
rationalisierten Zentralismus und des demokratischen self-management be
ruhen. Explizit mit dem Thema der ,.sozialistischen Demokratie“ beschäftigt 
sich S ylw ester  Zawadzki in seinem Aufsatz über Formen der gesellschaftlichen 
Partizipation am Regierungsprozeß im sozialistischen Staat. Der sozialistische
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Konstitutionalismus, so meint er, wendet sich immer mehr dem Prinzip der 
direkten Demokratie zu. Eine der wichtigsten Formen dieser Demokratie sei 
die Institution des „civic self-government“. Diese sei aber nicht im System der 
Staatsorgane impliziert und sei zu verstehen als nicht-staatliche Form der 
Organisation des öffentlichen Bereichs. In gewissem Sinne sei in dieser 
Organisationsform des self-government eine Übertragung der Staatsaufgaben 
auf die Gesellschaft und somit ein Symptom der zukünftigen kommunisti
schen Selbstregierung anstelle des Staats zu erblicken. Der Verf. betont 
freilich, die Formen der direkten Demokratie seien weder ein Ersatz für die 
Formen der indirekten Demokratie noch für die Organe der Staatsverwaltung. 
Entscheidend für das Verständnis dieser „sozialistischen Demokratie“ ist die 
Bemerkung des Verf., die grundsätzlichen Prämissen der Erweiterung von 
Partizipation in sozialistischen Ländern sei die Anerkennung der Staatsautorität 
des arbeitenden Volkes wie auch die sozialistische Nationalisierung der 
Produktionsmittel als ökonomische Grundlage für die Integration der 
Gesellschaft. Nur unter Akzeptierung dieser Prämissen sei auch die Anhebung 
des materiellen und kulturellen Standards zu realisieren. Die Aufsätze dieses 
Heftes zeigen recht deutlich, wie dringend für den Sozialismus das Problem 
der Demokratisierung ist und wie sehr Polen nach Formen neuer Demokratie 
sucht, aber auch, wie begrenzt dieser Versuch notwendigerweise ist. Freilich 
beginnt mit der Frage nach der Begrenztheit des sozialistischen Demokratie
modells die philosophisch-weltanschauliche Auseinandersetzung bezüglich der 
wahren, menschlichen Integration und deren durch das Problem der Realisie
rungsmöglichkeiten mitbedingte institutioneile Form.

TARSCHYS, Daniel: B eyond  th e State.
T. geht der Doktrin vom absterbenden Staat bei Marx und in der sowjetischen 
Philosophie nach. Er stellt diese Lehre vor den geistigen Hintergrund des 
19. Jahrhunderts. Die Vorstellung von der Gesellschaft ohne Herrschaft, wie 
sie bei Marx und seinen Nachfolgern gehegt wird, ist, wie T. darstellt, die 
säkularisierte Form der alten christlichen Eschatologie. Vier Versionen dieser 
Utopie haben sich in der marxistischen Denkweise herausgebildet, die in 
irgendeiner Weise den verschiedenen Niederschriften und politischen 
Äußerungen das charakteristische Merkmal geben: 1. Der Staat, in dem wir 
uns bereits befinden, stellt die neue Gesellschaft dar (H egels Philosophie des 
Geistes), 2. der Staat ist ein Mittel, die neue, zu erwartende Gesellschaft 
herbeizuführen (didaktorische Version), 3. der Staat ist ein Hindernis in der 
Schaffung der neuen Gesellschaft (revolutionäre Einstellung zum Staat), 4. der 
Staat, wie er besteht, ist als „alte Gesellschaft“ bereits auf dem Weg des 
Untergangs (Kapitalismus-Imperialismus-Theorie). Das Buch ist mit einer 
umfassenden Bibliographie versehen.
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WERNER, Heinrich - Hrsg.: Christen und R evolution .
Das den Verfassern dieser Schrift gemeinsame Interesse liegt in der Herausar
beitung der gegensätzlichen Vorstellungen der „Friedlichen Koexistenz“ und 
der „Konvergenztheorie“. Die „Friedliche Koexistenz“ wird als einzig 
praktikable Möglichkeit der Austragung von Kontroversen zwischen Staaten 
unterschiedlicher Gesellschaftsordnung bezeichnet. Die Vertreter der „Fried
lichen Koexistenz“ gehen den Ausführungen dieser Schrift zufolge von dem 
grundlegenden Charakteristikum unserer Epoche, nämlich vom Gegensatz 
zwischen Kapitalismus und Sozialismus, aus. Demgegenüber werde vonseiten 
der „Konvergenztheoretiker“ eine Annäherung und allmähliche Angleichung 
beider Systeme behauptet oder doch zumindest gefordert, also der prinzipielle 
Antagonismus beider Systeme negiert. Während auf sozialwissenschaftlicher 
Seite die „Konvergenztheorie“ zumeist technologisch, d. h. durch die Behaup
tung der technologischen Gleichartigkeit beider Systeme unter Verkennung 
der verschiedenartigen Ideologien begründet werde, stünde theologisch die 
Forderung nach „Versöhnung“, nach der „einen Welt“ mit der Folge eines 
Indifferentismus gegenüber der verschiedenen Rechtfertigungsgrundlage beider 
Systeme im Vordergrund. Die Verfasser dieser Schrift kritisieren an den 
Vertretern der „Konvergenztheorie“ vor allem deren Absehen von der 
Notwendigkeit des Klassenkampfes zur Erreichung einer wirklich gerechten 
Gesellschaftsordnung. Auch wenn sie von „Revolution“ redeten, so versäum
ten sie es doch, sich auf die Seite des Fortschritts und der Gerechtigkeit zu 
stellen, die den Verfassern gemäss eigentlich nur in den zum Klassenkampf 
bereiten und im Interesse der proletarischen Revolution organisierten offiziel
len kommunistischen Parteien zu finden ist.

WESSEL, Harald: P hilosoph ie d e s  Stückwerks.
Eine polemische Auseinandersetzung mit der von K. R. P opper und H. Albert 
vertretenen Philosophie des „kritischen Rationalismus“. Der auf die naturwis
senschaftliche Methodologie reduzierte Rationalitätsbegriff dieser Philosophie 
abstrahiere von der gesamtgesellschaftlichen Sinnfrage. In dieser Trennung von 
Rationalität und Sinn sei die Inhumanität des „kritischen Rationalismus“ 
begründet. Anstatt das Ganze der kapitalistischen Ordnung in Frage zu stellen, 
werde versucht, innerhalb des Kapitalismus zu reformieren.

ZIVOTIC, Miladin: Proletarischer Humanismus.
Z. setzt sich mit den ethischen Systemen auseinander, die nach Lebensnormen 
suchen. Wie der Marxismus nach Ansicht Z.s keine Gesellschaftsordnung, 
sondern ein Prozeß zur Aufhebung der entfremdeten Arbeit, der entfremdeten 
Gesellschaftsverhältnisse, des entfremdeten Bewußtseins ist (41), so kennt er 
auch keine ethischen Normen, auch nicht etwa die der menschlichen 
Vervollkommnung. Der marxistische Humanismus habe lediglich die Funktion 
einer Negation des Bestehenden, als Hinweis auf das, wases zu überwinden 
gelte (76). Gegen Behauptungen von westlichen Autoren, es gebe eine
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Harmonie zwischen Christentum und Marxismus, insofern man den marxisti
schen Atheismus einfach als eine Methode, nicht eine metaphysische Aussage 
deuten könne, wendet sich Z., indem er Jean-Yves Calvez Recht gibt (165), 
gemäß welchem Marxismus und Christentum in der entscheidenden Ziel
setzung des Lebens differieren.

11.9 Individualismus, Liberalismus, Pragmatismus

HAYEK, F. A. von: Die Verfassung d e r  Freiheit.
H., der als der Philosoph des Neoliberalismus bezeichnet werden kann, 
bespricht in diesem umfassenden Standardwerk (Übersetzung des 1960 
erschienenen Originals „The Constitution of Liberty“) sozusagen sämtliche 
Probleme einer freiheitlichen Gesellschaftsordnung: grundsätzliche Wertung 
der Freiheit, Freiheit und Recht, Freiheit und Wirtschaftsverfassung, Freiheit 
und Staatsverfassung, Freiheit und sozialpolitische Zielsetzungen. H. wendet 
sich grundsätzlich nicht gegen die sozialpolitischen Anliegen des Wohlfahrts
staates, er plädiert aber auch hier für eine Politik, die das Leistungsprinzip, mit 
dem diesem wesentlich verbundenen Verteilungsprinzip gemäß persönlichem 
Einsatz, nicht außer Kurs setzt. Das Kapitel über die Gewerkschaften ist zwar 
auf die angelsächsische Welt zugeschnitten. H. bedauert, es nicht für die 
deutsche Leserschaft umgestaltet zu haben. Andererseits dürfte dieses Kapitel 
gerade in dieser Form für die kontinentale Gewerkschaftspolitik lehrreich 
sein, da auch auf dem Kontinent die inflationistische Gewerkschaftspolitik 
erschreckende Ausmaße annimmt.

24 Utz, Bibliographie VIII
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II.

RECHTSPHILOSOPHIE

2.1 Wissenschaften vom Recht — Allgemeines

NAUCKE, Wolfgang: Über d ie  ju ristis ch e R elevanz d er  Sozialw issenschaften. 
Der Verf. steht der heute in weitgehend unkritischer Weise versuchten 
Einbeziehung der empirischen Sozialwissenschaften in das Recht aus metho
dologischen und praktischen Gründen skeptisch gegenüber. Seiner Meinung 
nach bleiben diese Versuche großenteils im Abstrakten stecken. Für die 
Bewältigung konkreter Rechtsprobleme, sei es der Gesetzgebung, der Rechts
anwendung oder der Rechtswissenschaft, sei hingegen bisher nur wenig 
geleistet. Grundsätzlich käme den empirischen Sozialwissenschaften als 
wertneutralen Wissenschaften eine nur technische Hilfsrolle zu, nämlich 
praktische, in ihrer Relevanz aber einzig von den Juristen zu bewertende 
Konsequenzen bestehender rechtlicher Normen aufzuzeigen. Innerhalb dieser 
Eingrenzung könnten die empirischen Sozialwissenschaften allerdings einen 
wichtigen Beitrag zur Förderung humaner Rechtsverhältnisse leisten.

ZIPPELIUS, Reinhold: Einführung in d ie ju ristis ch e M ethoden lehre.
In der Hauptsache will diese klar geschriebene Einführung vom rechtsdog
matischen Standpunkt aus begriffen werden. Die philosophischen Grundlagen 
des Rechts werden nur gestreift, da Z. sie bereits in seinem Buch „Das Wesen 
des Rechts“ (vgl. Besprechung in Bd. V,344) behandelt hat. Die rechtsphiloso
phische Orientierung des Verf. kommt deutlich in dem Teil über die 
Rechtsfortbildung zum Tragen. Z. ist besonders um die Rechtssicherheit 
bemüht, zeigt aber zugleich die dem Richter offenstehende Möglichkeit, die 
Rechtsmoral und auch die Rechtsbildung wirksam zu beeinflussen. Das 
Kriterium der Rechtsfortbildung ist ihm dabei die in der Gesellschaft zu 
erwartende Effizienz des Rechts.

2.2 Rechtstheorie

JAHRBUCH FÜR RECHTSSOZIOLOGIE UND RECHTSTHEORIE, II.
Die 31 Beiträge dieses stattlichen Bandes befassen sich mit Rechtstheorie und 
Rechtswissenschaft, Erkenntnistheorie des Rechts, Logik des Rechts, Begriffs-
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théorie und Systemtheorie des Rechts, Entscheidungstheorie und Informa
tionstheorie des Rechts, Sprachtheorie und Argumentationstheorie des 
Rechts, Rechtstheorie und Rechtsdogmatik, Rechtstheorie und Rechtspolitik. 
Der Leser wird, um eine umfassende Synthese der Rechtstheorie, wie sie hier 
begriffen wird, zu erhalten, den Aufsatz von Werner M aihofer zuerst zur Hand 
nehmen. Die Rechtstheorie, so betont Maihofer, ist nur eine der Basiswissen
schaften vom Recht, neben der Rechtssoziologie und der Rechtsphilosophie. 
Die Reflexion auf die Wissenschaftlichkeit von Recht fällt der Rechtstheorie 
zu, während die Reflexion auf die Gesellschaftlichkeit von Recht der 
Rechtssoziologie und die Reflexion auf die Menschlichkeit von Recht der 
Rechtsphilosophie zugeteilt werden. Damit ist im Vergleich etwa zur 
aristotelischen Philosophie eine starke Verengung des Begriffs der Philo
sophie vollzogen. Zugleich ist der Rechtstheorie etwas zugeeignet worden, was 
man eigentlich als philosophische Betrachtung bezeichnen möchte. Im Grunde 
kommt eine bestimmte Richtung der Philosophie, nämlich die analytische, 
zum Zuge, wie aus den Ausführungen von M aihofer deutlich vernehmbar ist. 
Der erkenntnistheoretische Aspekt überwiegt, denn er steht eigentlich auch 
hinter der Problematik von Logik, Begriffstheorie usw. Hans Albert möchte in 
seinem Artikel über „Erkenntnis und Recht“ mit allen Sinnfragen, wie sie 
etwa in der Naturrechtslehre wesentlich beschlossen sind, als verkappten 
Ideologien aufräumen. Es ist aber dabei nur eigenartig, daß er von einer 
Verbesserung der im Recht verkörperten Lösungen sozialer Probleme spricht, 
daß er von der Überwindung der Sühnetheorie der Strafe im Sinne einer 
Entideologisierung reden kann (95). Denn vielleicht wird sich eine kommende 
Generation wieder sehr dafür interessieren, und zwar nicht etwa aus metaphy
sischer Vorbelastung, sondern einfach weil sie diese Lösung für sinnvoller und 
darum auch praktischer hält. Das Naturrecht wesentlich mit kosmologischen 
Vorstellungen zu verbinden, wie es Albert tut, ist nicht ohne ideologische 
Vorbelastung möglich. Die Antwort von Eike v on  Savigny auf Alberts 
Wertagnostizismus ist lesenswert. Man muß sich ernstlich die Frage vorlegen, 
ob der hier verteidigte Wertagnostizismus gerade im Rechtsdenken nicht zu 
guter Letzt jene Kräfte verstärkt auf das Kampffeld ruft, die diese ideologisch 
belastete Sinnlosigkeit des Rechts mit einer sinngebenden Rechtsphilosophie 
bekämpft, die wir um der Rettung unserer Freiheit willen ebenfalls nicht 
annehmen können. Gemeint ist die Rechtsphilosophie marxistischer Orientie
rung. Von dieser Richtung ist kein Autor im vorliegenden Band vertreten.

PERELMAN, Ch. - éd. : La règ le d e  droit.
Die 19 Beiträge befassen sich mit dem Problem des Wesens der rechtlichen 
Norm. In der Mehrzahl handelt es sich um Darstellungen der Juridizität in 
einzelnen Bereichen (Afrika, Islam, Europa, internationales öffentliches und 
privates Recht, Strafrecht, Verwaltungsrecht, common law usw.). Auf den 
rechtsphilosophischen Grund der Frage versucht N. B obb io  einzugehen, indem 
er sich mit der von R u do lf von  Jh erin g  aufgestellten und von H. K elsen
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zurückgewiesenen Unterscheidung zwischen primären und sekundären Nor
men beschäftigt. Bei der Lesung der rechtstheoretischen Beiträge stellt man 
die ungeheure Schwierigkeit fest, die Wirksamkeit der rechtlichen Norm zu 
definieren. Ist sie in der Norm selbst? Dann ist selbstverständlich die 
richterliche Formulierung die eigentliche rechtliche Regel, wie aus der 
logischen Analyse von Ch. Perelman  und aus vielen anderen Stellungnahmen 
hervorgeht. Woher zieht aber diese definitive Regel ihre Wirksamkeit? Will man 
die K elsen sch e  Lösung, daß die Wirksamkeit in der tatsächlichen Unterwer
fung der Rechtssubjekte unter den richterlichen Spruch besteht, nicht 
annehmen, dann wird man notgedrungen auf vorpositive Normen verwiesen, 
etwa auf ein Naturrecht im weitesten Sinne des Wortes, wie aus mehreren 
Beiträgen, besonders dem von R obert L egros deutlich wird.

2.3 Rechtssoziologie, Rechtsgeschichte, vergleichende Rechtslehre

JAHRBUCH FÜR RECHTSSOZIOLOGIE UND RECHTSTHEORIE, III.
Die 24 Beiträge befassen sich in der Hauptsache mit dem Problem des sozialen 
Wandels in dessen Beziehung zum Recht. Dieser zentrale Gesichtspunkt wird 
besonders in der ersten und dritten Gruppe der Artikel ins Auge gefaßt. Die 
erste Gruppe beschäftigt sich dabei mit den grundsätzlicheren Gesichts
punkten, während die dritte empirische Untersuchungen bietet. Die zweite 
Gruppe von Artikeln geht den soziologischen Gründen der Effektivität des 
Rechts nach. Die vierte Artikelgruppe besteht nur aus zwei Beiträgen. Diese 
sind im Verhältnis zu den anderen Beiträgen kurz, verdienen aber höchste 
Beachtung. Denn hier geht es um die entscheidende Frage, mit welchen 
wissenschaftlichen Instrumenten man an das Verhältnis von Recht und 
sozialem Wandel herankommt. Hier wird die Grundsatzproblematik der ersten 
Artikelgruppe (Beiträge zur allgemeinen Rechtsoziologie des sozialen Wandels 
und der Sozialisation) erneut aufgegriffen und kritisch diskutiert. Daß die 
soziologische Untersuchung des sozialen Wandels allein noch keine Auskunft 
geben kann über das, was der Mensch vom Recht erwartet, zeigt deutlich die 
anthropologische Untersuchung von Martin G schwind. Noch stärker wird der 
gesamt-menschliche Zusammenhang in dem Artikel von Helmut Schelsky 
unterstrichen, der an Hand des Jh erin g-Modells des sozialen Wandels durch 
Recht und vor allem durch die Exemplifikation an der Institutionenlehre von 
Maurice Hauriou zeigt, daß man die tief menschliche Funktion und somit 
Sinnfülle des Rechts verstehen muß, um überhaupt an den Zusammenhang von 
sozialem Wandel und Recht heranzukommen. Frank R otters Empfehlung der 
Kybernetik als Mittel der institutionellen Regelung des sozialen Wandels 
scheint die Rechtspolitik völlig vom Bemühen um eine Sinngebung des Rechts 
befreien zu wollen. Bei einer solchen Technologie kann es einem geradezu 
Angst werden. Mit Recht hat Schelsk y in seinem kritischen Schlußartikel 
darauf hingewiesen, daß mit solchen Methoden die interdisziplinäre Behänd-
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lung des Rechtsproblems begraben ist. Auch die anderen Beiträge der ersten 
Artikelgruppe (M anfred R ehbinder: Rechtskenntnis, Rechtsbewußtsein und 
Rechtsethos als Probleme der Rechtspolitik, Jü rgen  A. E. M eyer : Der Rechts
begriff der „sozialen Adäquanz“ - ein Vehikel des sozialen Wandels? , 
Rüdiger Lautmann: Abbau von Vorurteilen durch Gesetze) scheinen der 
reinen Empirie verschrieben zu sein. Das Thema der interdisziplinären 
Behandlung von Rechtsproblemen, das im zweiten Band noch so eindrucks
voll von Werner M aihofer dargestellt worden ist, steht gemäß diesem Band in 
Gefahr, eliminiert zu werden.

2.4.1 Rechtsphilosophie — Allgemeine Abhandlungen

THE ARMERICAN JOURNAL OF JURISPRUDENCE 16 u. 17.
Der 16. Band beginnt mit einem Aufsatz von David W. L ouiseil über Biologie 
und Moral, worin L. vor allem auf das Problem der Herztransplantation und 
den Abortus zu sprechen kommt. L. weist darauf hin, daß diese Fragen im 
Zusammenhang mit der Schicksalsfrage, also im Grunde von der Theologie 
aus, gesehen werden müssen. K evin  M cDonnell versucht eine Neuinterpreta
tion des Voluntarismus W. Ockams. Anton-Hermann Chroust beschäftigt sich 
in seinem reich dokumentierten Artikel mit dem Empirismus Epikurs und der 
Epikuräer. R obert S. Gerstein geht dem Sinn der Strafe nach und bespricht 
dabei die Frage, ob die Verhängung der Strafe die Selbstanklage des Bestraften 
beabsichtigen dürfe. G. sieht in einer solchen Absicht eine Entmenschlichung 
des rechtlichen Verfahrens. Francis Canevan bespricht die in Amerika geführte 
Diskussion über die Meinungs- und Pressefreiheit. Er weist auf die für die 
Existenz der Gesellschaft notwendigen Grenzen hin, die eine entsprechende 
Kontrolle verlangen. Jo h n  U nderwood Lewis untersucht die Beziehung 
zwischen rechtlicher und moralischer Pflicht. Auf weiten Strecken folgt er der 
Ansicht Lon Füllers, der beide Verpflichtungen von der Finalität, nämlich 
dem anzustrebenden Glück des Menschen ableitet. Dennoch lockere sich der 
enge Bezug von rechtlicher und sittlicher Pflicht dort, wo in den rechtlichen 
Forderungen der Zusammenhang zum endgültigen Glück nicht mehr offenbar 
sei. Donald Evans behandelt im Anschluß an Paul Ramsey das Problem der 
Allgemeingültigkeit der Moralprinzipien. Ramsey hat die Möglichkeit von 
Ausnahmen bezüglich der Anwendung von Moralprinzipien unterstrichen. E., 
der der Auffassung von Ramsey viel Sympathie zollt, übersieht offenbar wie 
R am sey selbst, daß die Moralprinzipien überhaupt nicht univok formulierbar 
sind, wie er es supponiert. Das heißt, sie müssen so formuliert werden, daß die 
sogenannten „Ausnahmen“ darin bereits enthalten sind. Das in Deutschland 
diskutierte Problem der Parteienfinanzierung durch den Staat wird von 
Donald P. K om m ers besprochen. H erbert G. Reid stellt die Rechtsphilosophie 
von Morris R. C ohen  dar. Und Jo sep h  F. Constanzo behandelt die päpstlichen 
Äußerungen in ihrem Bezug zum Naturrecht. - Seit der Umwandlung des
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Titels dieses Jahrbuches von „Natural Law Forum“ auf „The American 
Journal of Jurisprudence“ stellt man eine offensichtliche Wendung zur analy
tischen Ethik fest. Der damit gegebene Mangel an Metaphysik wird besonders 
deutlich im Artikel von Lisa H. Perkins des 17. Bandes, in welchem die durch 
John  R. Searle vorgenommene Ableitung des Solls vom Sein kritisch unter die 
Lupe genommen wird (gefolgt von einer kritischen Antwort von G eorge 
W. Constable). Perkins hat offenbar den metaphysischen Sinn des aristoteli
schen Prinzips „Das Gute ist zu tun, das Böse ist zu meiden“ nicht verstanden, 
wenn sie erklärt, daß dieses Prinzip eine reine Tautologie sei. In seinem 
beachtenswerten Artikel „Aristocracy and Natural Right“ zeigt E.A. G oem er 
gegen Yves Simon  und Ja cqu es Maritain, daß die Naturrechtslehre nicht 
notwendigerweise in den Demokratiegedanken ausmündet. Eine Begründungs
philosophie, wie es die Naturrechtslehre ist, ist nicht unmittelbar eine 
Funktionslehre. G oem er meint allerdings, daß sie überhaupt nicht dazu 
angetan sei, die Funktionsregeln der Demokratie aufzunehmen (dagegen hat 
P eter Paul Müller-Schmid unwiderleglich nachgewiesen, daß es von der 
Naturrechtslehre ohne Schwierigkeiten einen Weg zu diesem Funktionalismus 
der Normen gibt: „Der rationale Weg zur politischen Ethik“, vgl. Bespr. in 
diesem Bd.). In dem Beitrag von R obert Neville erfahren wir, daß das 
staatliche Gesetz auf weite Sicht immer mehr die Funktion verliert, konkret 
unser Gerechtigkeitsverständnis zu determinieren. Kulturhistorische Elemente 
treten immer mehr in Erscheinung. Über diese rein sozialpsychologischen 
Überlegungen hinaus müßte aber ein Rechtsphilosoph angeben, ob sich das 
kulturell und sozial bestimmte Normenbewußtsein irgendwie transzendieren 
läßt. Gegenüber R. M. Hare weist Ralph M cln ern y  die ontologische Struktur 
der Moralprinzipien der Naturrechtslehre auf, wobei er allerdings den 
Normcharakter der natura humana in Form eines Ideals umdeutet.

ANALES DE LA CÁTEDRA FRANCISCO SUÁREZ 11/2, 12, 13/1.
Das zweite Heft des 11. Jahrgangs (1971) ist, abgesehen von den Besprechun
gen, einflußreichen spanischen Rechtsphilosophen des 19. Jahrhunderts ge
widmet: Juan Manuel Orti y  Larra, F rancisco Giner d e  los Ríos, Joaquín  
Costa, Enrique Gil y  R obles, A dolfo Posada, Dorado M ontero. Eine wertvolle 
Bibliographie über den spanischen Krausismus schließt die geschichtlichen 
Artikel ab. - Das erste Heft des 12. Bandes (1972) enthält u. a. eine gute 
Gesamtdarstellung der Institutionenlehre (Lino Rodríguez-Arias Bustamante), 
einen Artikel über das Fortleben H obbes'scher Gedanken in der heutigen 
politischen Wissenschaft (F rancisco Ja vier Valls), eine Bibliographie über die 
Rechtsphilosophie in Spanien von 1961-1971 und schließlich einen deutsch 
geschriebenen Beitrag von N. Luhmann, in welchem das Zusammengehen von 
Systemtheorien und Entscheidungstheorien besprochen wird. Das zweite Heft 
dieses Bandes ist den Menschenrechten gewidmet. Abgesehen von den 
spanisch geschriebenen Beiträgen enthält es Artikel in französischer, deutscher, 
englischer und portugiesischer Sprache. Es sei im besonderen auf den
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philosophisch sehr diskutierbaren Artikel von Jean-Louis Gardies hingewiesen, 
der die Verwendbarkeit oder Nicht-Verwendbarkeit des Begriffes „Natur“ für 
das Naturrecht oder die Natur der Sache behandelt. Die wenigen vier Seiten 
über das Privateigentum als Naturrecht f/osé Marta R odríguez Paniagua), auf 
denen aus der Scholastik des 16. Jahrhunderts einige frappante Texte gegen 
das Privateigentum als Naturrecht zitiert werden, verlocken den Leser zur 
genaueren Untersuchung der historischen Hintergründe solcher Aus
sagen. - Im ersten Heft von 1973 behandelt Luis R ecasens S ich es das 
Verhältnis von Rechtssoziologie und Rechtsphilosophie. Etwas tiefer geht 
dem eigentlichen Problem, das im Verhältnis dieser beiden Wissenschaften 
beschlossen liegt, A lberto M ontoro B a llesteros nach, indem er nicht nur auf 
die Bedeutung der Rechtssoziologie hinweist, sondern zugleich .die zu 
beachtenden Grenzen absteckt, innerhalb deren sich die Rechtssoziologie in 
der Normenbildung zu bewegen hat. Nicolas Marta Lopez Calera untersucht 
die Frage, in wieweit sich das Recht im Sinne der demokratischen Kontrolle 
rationalisieren lasse. Andres O llero setzt sich in seinem gründlichen Artikel 
über „Systemtheorie“ mit N. Luhmann auseinander. In seinem reich doku
mentierten Beitrag bespricht J e sú s  Ballesteros den Wandel im rechtsphiloso
phischen Denken italienischer Autoren. In einer eingehenden Besprechung des 
Buches von Umberto C erroni (span. Übers.: La libertad de los modernos) 
wendet sich A ntonio Jara Andreu gegen die These, daß die Gesellschaft in 
ihrer rechtlichen Verfassung nur in Abhängigkeit von den wirtschaftlichen 
Bedingungen begriffen werden könne.

ANUARIO DE FILOSOFIA DEL DERECHO XV u. XVI.
Der 15. Band, erst 1971 erschienen, enthält unter der Rubrik „Estudios“ 
hauptsächlich Darstellungen von verschiedenen rechtsphilosophischen Dok
trinen: Giorgio d e l V ecchio (Mariano Pu igdollers Oliver), Enrique Luño Peña 
(A ntonio Enrique Pérez Luño), H einrich Henkel (Emilio Serrano Villafañe), 
Teilhard d e  Chardin (Vidal Abril Cast ello). Einen lesenswerten Beitrag über die 
Definition des Gesetzes schrieb A ngel Sánchez d e la Torre. Übersichtlich und 
klar stellt er die Definition von Thomas von  Aquin, F ranciscus Suárez,
L. Legaz y  Lacambra dar und zum kritischen Vergleich seine eigene. Offenbar 
liegt ihm viel daran, bereits in der Definition des Rechts den Begriff der 
Freiheit vertreten zu sehen, um damit den Begriff der Zwangsordnung näher 
zu determinieren. — Auch im 16. Band dominieren Berichte über Rechtsphilo
sophen: O tto von  Gierke (F elip e González Vicén), Hans K elsen  (L. Legaz 
y  Lacambra), die Staatsphilosphie von G iorgio d e l V ecchio (D om ingo García 
Belaúnde), A ntonio Hernández Gil (Eustaquio Galán Gutiérrez), die geschicht
lichen Hintergründe der Doktrin von Fr. Suárez über das Gesetz (Vidal Abril 
Castelló). Beide Bände zeichnen sich aus durch vortreffliche Literaturüber
sichten und eine erstaunliche Zahl von Buchbesprechungen. Gerade von 
diesem Gesichtspunkt aus ist das Anuario als Instrument der Information 
überaus nützlich und gewinnbringend.
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ARCHIVES DE PHILOSOPHIE DU DROIT XVI u. XVII 
Acht Beiträge, teils grundsätzlicher, teils geschichtlicher Natur,behandeln das 
Thema des 16. Bandes: Recht und Politik. Henri B atiffo l spricht von der 
Mittelstellung des Rechts zwischen Moral und Politik. Ju lien  F reund vertieft 
diesen Gedanken, indem er auf die Unterscheidung von Naturrecht und 
positivem Recht zurückgeht. Auch das Naturrecht gehöre nicht zu den 
Grunderscheinungen menschlichen Zusammenlebens wie Wirtschaft und Poli
tik. Das Soziale und das Recht deckten sich nicht. Das Naturrecht folge der 
gesellschaftlichen Finalität in dem Sinne, daß als naturrechtlich zu bezeichnen 
sei, was dem Zweck der Gesellschaft entspreche; es sei daher immer konform 
mit dem Ziel, während das positive Recht, obschon ebenfalls dem gleichen 
Zweck dienend, verfälscht werden könne. Freund  unterstreicht den analogen 
Charakter der naturrechtlichen Prinzipien im Gegensatz zu den positivrecht
lichen Formulierungen, die Eindeutigkeit anstreben. Doch warnt er vor 
überstarker Eindeutigkeit, weil dadurch der Zweck der Rechtsordnung 
gefährdet werden könne. Aus den unter „Études“ stehenden sechs Artikeln 
seien besonders genannt die Ausführungen von M ohamed El Shakankiri, der 
sich gegen den durch die Rationalisten verursachten Dualismus von Naturrecht 
und positivem Recht wendet, ferner die Darlegungen von R ogelio  Perez 
Perdom o  über die rationale Struktur rechtlicher Überlegungen, die an sich den 
reinen Autoritätsbeweis ausschließe. Perez P erdom o  macht allerdings die 
Einschränkung, daß es auch keine reine Rationalität in rechtlichen Fragen 
gebe, weshalb der Rückgriff auf die Autorität unvermeidlich sei, wenn 
überhaupt Ordnung sein solle. Der letzte Abschnitt dieses umfangreichen 
Bandes (Chroniques, Notes et Comptes rendus) bietet Einblick in verschiedene 
Rechtstheorien (Ungarn, Polen) und in eine staunenswerte Menge von 
Veröffentlichungen auf rechtsphilosophischem Gebiet. - Im ersten Teil des 
17. Bandes wird in 12 Artikeln das Problem der Interpretation des Rechts 
erörtert. M ichel Villey umschreibt den Problemkreis. Henri B a tiffo l versucht, 
im Sinne der rechtstheorctischen Sicht, den Begriff der Rechtsauslegung zu 
bestimmen. Chai'm Perelman unterstreicht das Charakteristikum der juristi
schen Entscheidung im Unterschied zur reinen Gesetzesinterpretation. 
C eorges Kalinowski zeigt die Bedeutung und andererseits auch die Grenzen der 
logischen Analyse in der Gewinnung eines konkreten Rechtsentscheides auf. 
Hier wird die Philosophie durch die Logistik nicht verdrängt, es wird vielmehr 
die Dienstfunktion der logischen Betrachtung ins Licht gesetzt. Im Zentrum 
steht hierbei die Finalität der rechtlichen Entscheidung. Noch etwas tiefer im 
Sinne der Lebensgestaltung durch das Recht loten dann die Ausführungen von 
J erz y  Wröblewski über Theorie und Ideologie in der Rechtsauslegung. Einen 
kritischen Überblick über die klassischen Interpretationsmethoden bietet 
M ichel Villey. Constantin D espo top ou los behandelt das Problem der recht
lichen Logik bei A ristoteles. Mario S bricco li beschreibt Politik und Rechtsin
terpretation in den italienischen Städten des Mittelalters. Lesenswert ist die 
Kritik von Léon Husson an der alten Rechtsinterpretation, gemäß welcher das
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Gesetz der vollkommene Ausdruck des Naturrechts sei, so daß die gesamte 
Rechtsauslegung sich auf das Gesetz stützen könne. Die Verschlingung von 
abstrakter Norm und konkretem Sachverhalt im Sinne der thomistischen 
Philosophie ist Gegenstand der Überlegungen von Ph. I. André-V incent. Wie 
eng die Rechtsauslegung mit dem Selbstverständnis des Menschen zusammen
hängt, zeigt K. S toyanovitch  in seinem Artikel über die Rechtsinterpretation 
in den sozialistischen Ländern. In dieselbe Richtung weist der Artikel von 
André Jean  Arnaud über die politische Note der Rechtsauslegung. Aus dem 
Teil „Études“ sei im besonderen hingewiesen auf die tief lotenden Ausfüh
rungen von Paul Amselek über die Phänomenologie und das Recht. Wer mit 
der Anwendung der Philosophie der Sprache oder der analytischen Philo
sophie auf den Rechtsbereich nicht so vertraut ist, liest mit Gewinn die gut 
dokumentierte Darstellung von H. Ph. Visser’t H ooft. Instruktiv bezüglich des 
Wandels des Begriffs „Gleichheit“ von der Antike bis heute ist der Artikel von 
Victor G oldschm idt. Beachtenswert im letzten Teil „Chroniques, Noteset 
Comptes rendus“ ist die Auseinandersetzung mit dem Buch von Jean-Louis 
Gardies, Essai sur les fondements a priori de la rationalité morale et juridique. 
In längeren Ausführungen äußern sich G eorges Kalinowski, M ichel Villey und 
schließlich J. L. Gardies selbst. Sowohl Kalinowski wie auch Villey möchten 
sich für ihre These, daß der Rechtsgelehrte aufzustellen habe, was Recht oder 
gerechtes Recht „ist“ (also in Form einer Affirmation), entgegen der 
Auffassung von Gardies, wonach alle Rechtsinterpretation im Grunde 
imperativischen Charakter habe, auf Thomas von  Aquin berufen. Es scheint 
mir aber, daß hier die Autorität des Aquinaten nicht am Platze sei. Da Recht 
für Thomas immer gerechtes Recht ist, also (wie alle moralischen Urteile) der 
praktischen Vernunft als Objekt zugeteilt werden muß, ist bei aller ontolo
gischen Begründung des Rechts eine rein affirmative Aussage nicht möglich.

DÍAZ, Elias: S ocio log ía  y  F ilosofía d e l D erecho.
D. bietet in diesem gediegenen Buch mehr, als er im Titel angibt. Im ersten 
Teil behandelt er die Definition des Rechts und die Unterscheidung des 
Rechts von anderen Normen, besonders den ethischen. Der zweite Teil han
delt von der Jurisprudenz als Wissenschaft (aufschlußreich der Passus über die 
juristische Logik). Der dritte Teil geht in extenso auf die Rechtssoziologie ein. 
Im vierten Teil werden schließlich Begriff und Rechweite der Rechts
philosophie behandelt. D. ist in der Literatur allseitig versiert. Vielleicht hätte 
er näher auf Th. Geigers „Vorstudien zu einer Soziologie des Rechts“ (1947), 
vor allem auf die in der Neuausgabe (1964) vonP. Trappe verfaßte Einleitung 
eingehen können. Er weist auf G eiger aufgrund eines Hinweises von Renato 
Treues hin (159). Das Buch zeichnet sich aus durch Klarheit und philo
sophische Tiefe. Bezüglich der Unterscheidung von Recht und Moral sei ein 
kurzer Hinweis gestattet. Die Moral sieht D. in der persönlichen Verant
wortung, das Recht in der sanktionierbaren zwischenmenschlichen Beziehung. 
Man kann aber nicht den moralischen Akt oder die moralische Entscheidung
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auf der einen Seite und die rechtliche Norm auf der anderen Seite vergleichen. 
Vielmehr geht es um den Vergleich zwischen der moralischen Norm und der 
juristischen Norm. Beide sind, wie übrigens D. an anderer Stelle unmißver
ständlich betont, in der gleichen Gewissensverantwortung verwurzelt. Zutiefst 
sind darum rechtliche und sittliche Norm eine (vgl. die justifia legalis bei 
A ristoteles). Sie unterscheiden sich erst im konkreten Raum des Zusam
menlebens entsprechend der im Recht zusätzlichen Zwangsgewalt, worauf 
übrigens D. ebenfalls hinweist.

GARDIES, Jean-Louis: Essai sur les fo n d em en ts  a p rior i d e  la rationalité 
m ora le e t  juridique.
G. beschäftigt sich in dieser rechtsphilosophisch bedeutsamen Veröf
fentlichung mit dem alten Problem des Übergangs vom Sein zum Sollen. Das 
Bemühen, Normen in Seinsaussagen aufzulösen, betrachtet G. als eine Miß
kennung der Normenordnung. Zwar könne man von einem Imperativ nicht 
sagen, er sei wahr oder falsch, man könne aber immerhin feststellen, ob er 
vernünftig sei oder absurd. Nun sei aber außerdem die Norm nicht einfach ein 
Imperativ, d. h. Ausdruck eines Willens, sondern impliziere immer ein Soll, 
von dem man annimmt, es sei vernünftig. In der Folge könne man sagen, daß 
die Aufstellung einer bestimmten Norm, die als vernünftig zu bezeichnen ist, 
nicht falsch sein könne. Mit andern Worten, in der Welt der Normen käme 
man ebenfalls auf erste evidente Einsichten, ohne daß man diese auf die 
Evidenz von naturwissenschaftlicher oder theoretischer Relevanz zurück
zuführen habe. G. gibt hier ohne Zweifel einen Gedanken von Thomas von  
Aquin wieder, auf den er sich auch beruft, entgegen der Ansicht der beiden 
Kritiker G. Kalinowski und M. Villey. Die praktische Ordnung, d. h. die Ord
nung der Normen, ist nicht einfach ein Ausfluß der theoretischen Vernunft. 
Allerdings kommt es nun darauf an, auf welchem Wege die Inhalte der 
Normen gewonnen werden, d. h. ob sie durch abstraktive Operation der 
theoretischen Vernunft erworben oder durch rein phänomenologische Intu
ition erfaßt werden. G. , der sich eng an die Phänomenologen Edmund Husserl 
und A dolf R einach  hält, steht auf dem Standpunkt der zweiten Alternative. 
Des näheren befaßt sich nun G. mit der logischen Ausdrucksweise des norma
tiven Prozesses.

KELSEN, Hans: FESTSCHRIFT FÜR HANS KELSEN ZUM 90. GEBURTS
TAG.
Von den 16 Beiträgen behandeln die meisten rechtstheoretische Themen, 
zum Teil im Zusammenhang mit dem österreichischen Recht. Nur die rechts
philosophisch relevanten Artikel sollen hier notiert werden. R obert Walter 
würdigt die Reine Rechtslehre. R ené M arcic bietet eine beachtenswerte Neu
formulierung des Begriffes der Rechtswirksamkeit im Zusammenhang mit 
einer ontologischen Sicht der Rechtsbegründung. A dolf J. Merkl schildert die 
Entwicklung des Rechtsstaatsgedankens von der Antike bis in die moderne
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Demokratie. Er stellt fest, daß der Rechtsstaat in der letzten Ausprägung der 
Staat ist, der sich irgendwie selbst verneint, da sich der staatsfreie Raum der 
Gesellschaft und des Individuums ausdehnte. Dieser Wandel zeigt sich vor 
allem in der stark veränderten Einstellung des Staates zum Krieg (der Krieg in 
seiner rechtlich geregelten Funktion). Das Thema „Der Verfassungsbegriff und 
seine Entwicklung“ ist Gegenstand der Ausführungen von H erbert Schambeck . 
Eine interessante Analyse der im Recht gebrauchten Formel „Er hätte auch 
anders handeln können“ bringt der (englisch geschriebene) Artikel von Alf 
Ross. Darin wird erklärt, daß die Formel nicht Bezug auf die metaphysisch-an
thropologische Definition der Freiheit nimmt, sondern vielmehr zu verstehen 
ist im Sinne „Er hätte auch anders handeln können, als er tatsächlich han
delte, er hätte nämlich so handeln können, wie man es von ihm erwartet 
hätte“. A lfred Verdross behandelt den Beitrag der christlichen Naturrechtsleh
re als einer Lehre vom Humánum zum Primat des Völkerrechts. R obert Walter 
setzt sich mit der Kritik von Günther Winkler an der Reinen Rechtslehre 
auseinander. Der Band schließt mit einer Ergänzung zum Gesamtverzeichnis 
der Veröffentlichungen von Hans K elsen , das 1969 erschienen war (in: R udolf 
Aladár Metall, Hans Kelsen, Leben und Werk, Wien).

LEISNER, Walter: Effizienz als R echtsprinzip.
Die Effizienz eines wirtschaftlichen Unternehmens wird danach beurteilt, ob 
es dem Unternehmen gelingt, die vorhandenen Produktionsmittel möglichst 
produktiv einzusetzen und das Produktionsziel weitestmöglich zu expandie
ren. Beide Bedingungen sind notwendig, sowohl die „Produktionseffizienz“ 
(maximale Mittelausnutzung) als auch die „Zielerreichungseffizienz“ 
(größtmögliche Expansion, d. h. intensivste Zielsetzung). Von dieser doppelten 
Sicht der Effizienz aus geht nun L. in seiner mit feinen Distinktionen arbeiten
den Studie an die Frage, ob man im öffentlichen Recht ebenfalls von einer 
solchen Effizienz sprechen könne. Der Bürger erwartet vom Staat intensivsten 
Schutz seiner Person gegen Kriminalität. Soll nun diese Erwartung analog zur 
wirtschaftlichen Zielerreichungseffizienz erfüllt werden? Rechtlich ist das Ziel 
von der Jurisprudenz nicht formulierbar. Im Sinne einer nur auf die Mittelord
nung gerichteten Produktionseffizienz müßte man den Polizeiapparat ins Un
ermessliche steigern und man sähe sich eines Tages einer das Recht überwälti
genden Polizeimacht gegenüber. Wo das Ziel nicht definiert ist, ist auch die 
Mittelordnung rechtlich nicht zu umschreiben. Die Effizienz läßt sich dem
nach als Rechtsprinzip des öffentlichen Rechts nicht definieren. Von Effizienz 
in der Verwaltung kann, wie L. ausführt, nur im Hinblick auf die Produktions
effizienz gesprochen werden, wobei aber die Ziele vorgegeben sein müssen 
(Automatisierung der Verwaltung in Bezug auf ein umschriebenes Soll).

WOLF, Erik: R ech tsph ilo soph isch e Studien.
Aus Anlaß des 70. Geburtstags hat Alexander H ollerbach die wertvollsten 
17 Artikel von W. gesammelt herausgegeben. Die Artikel sind teils systemati-
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scher, teils und zwar in der überwiegenden Zahl historischer Natur. Um das 
rechtsphilosophische Denken W.s einzuordnen, wird man vor allem die Arti
kel über „Rechtsphilosophie“ und „Die Natur der allgemeinen Rechtsgrund
sätze“ studieren müssen. Da W. sich bemüht, die verschiedenen philosophi
schen Richtungen zu Wort kommen zu lassen und sie in meisterhaft durchge- 
fuhrter systematischer Ordnung aufeinander abzustimmen, ist es vielleicht 
schwer, seine eigene Orientierung eindeutig zu bestimmen. Er ist aber Meta
physiker und macht daraus keinen Hehl. Die Tatsache, daß wir nicht alles 
wissenschaftlich erklären können, ist für ihn noch kein Grund der Ablehnung 
einer evidenten Erkenntnis, wie wir sie z. B. in den allgemeinen Rechtsgrund
sätzen erleben. Erkenntnistheoretisch würde man W. wohl unter die Phänome- 
nologen rechnen. Bezüglich des Inhaltes von überpositiven Rechtsnormen 
bewegt sich W. in den Bereichen der Wertphilosophie und Kulturphilosophie. 
Die geschichtlichen Artikel zeichnen sich nicht nur durch solide Forschung, 
sondern ebenso durch vornehme Interpretation aus. Die wohlwollende Ausle
gung der W eberschen Wertneutralität allerdings, die selbst in die politische 
Ethik Eingang gefunden hat, gibt zwar willkommene Aufklärung über die 
persönlichen Hintergründe einer solch abstrusen Ethik, sie vermag aber die 
katastrophale Tragweite einer solchen Position nicht zu verdecken.

WOLF, Erik - Festschrift: MENSCH UND RECHT.
Im ersten Artikel dieser gehaltvollen Festschrift greift Thomas W ürtenberger 
die Gedanken auf, die W. in seinem Beitrag „Das Problem einer Rechtsanthro
pologie“ zur Festschrift für Max Müller (Die Frage nach dem Menschen, 
Aufriß einer philosophischen Anthropologie, Freiburg i. Br. 1966, 130 ff.) 
dargestellt hat. W. hat darin die Ansicht vertreten, daß nur durch eine ent
schlossene Hinwendung zur Rechtstheologie das Verhältnis von Mensch und 
Recht zu ergründen sei. W ürtenberger unterstreicht gegen positivistische oder 
empirische Theorien die Notwendigkeit einer die Tiefen des menschlichen 
Daseins durchdringenden Philosophie, einer Philosophie, die sich natürlich 
zugleich der Erkenntnisse aller anderen anthropologischen Bemühungen be
dient. Er scheint aber doch von der Doppelheit des philosophischen und 
theologischen Zugangs zum Verhältnis von Recht und Mensch überzeugt zu 
sein, wenngleich er beide in einem dialektischen Prozeß verbindet. Werner 
von Simson wägt in seinem Beitrag (Zwei Bilder der Freiheit im Recht) die 
Rechtstheologie W.s und die marxistische Rechtsauffassung von Wolfgang 
A bendroth (Thesen zum Problem des marxistischen Menschenbildes im wis
senschaftlichen Zeitalter, Festschrift für A dolf Arndt, Frankfurt 1969) gegen
einander ab. In der Rechtstheologie sieht er  dabei nur das Licht, durch das wir 
befähigt werden, richtiges rechtliches Verhalten zu erkennen, nicht aber schon 
die Erkenntnis von Recht, weil Recht immer nur ein Spiegel einer unvollkom
menen Ordnung sei. Das Menschenbild A bendroths könne nur gewaltsam 
verwirklicht werden, während das theologische Menschenbild als ein Bild, das 
der Mensch aus Freiheit im Glauben annehme, der Freiheit gebührenden
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Raum lasse. Der Ansicht von  S imsons, wonach ein bewiesener Gott die Frei
heit eliminiere, da ein solcher Gott nicht geliebt werden könne, ist allerdings 
nicht beizustimmen. Der Gottesbeweis bringt nämlich dem Menschen keinen 
Zwang zum Handeln nach Gottes Ideen. Anders verhielte es sich, wenn mit 
dem bewiesenen Gott zugleich auch der Geschichtsprozeß bewiesen wäre, wie 
dies vom ewigen Geist, der mit der Menschheitsgeschichte identisch ist, 
angenommen werden muß. Erfrischend zu lesen ist der Beitrag von Hans 
R y ffe l  (Zur Rolle des „Absoluten“ in der Philosophie der Politik). R yffe l 
findet den Weg von der transzendentalen Betrachtungsweise zur Transzen
denz. Man gewinnt den Eindruck, daß der marxistische Gedanke vom Absolu
ten, das der Welt immanent ist, die Rechtsphilosophen zwingt, sich nach 
einem andersgearteten Absoluten umzusehen, wenn anders sie den Rechtspo
sitivismus jedweder Art, der Soziologie oder der reinen Theorie des Rechts, 
überwinden wollen. W.s Idee von der letzten Fundierung des Rechts in Gott, 
die im Grunde an die alte Lehre vom ewigen Gesetz anknüpft, hat sichtliche 
Chancen in der neueren Rechtsphilosophie. Die Phänomenologie des Rechts
gefühls, die Walter Heinemann darstellt, mündet am Schluß, wenn auch nur 
andeutungsweise, in die metaphysische Fundierung des Rechtsgefühls aus, 
rührt damit im Grunde an das, was R y ffe l  im Absoluten suchte. Unmißver
ständlich kommt das metaphysische Element im Recht in dem Artikel von 
Karl A lfred Hall (Strafrecht der Angst) zur Geltung. Die Angst vor der Strafe, 
mit der die Strafrechtstheorie der sozialen Verteidigung rechnet, ist unablös
bar von der metaphysisch verstandenen Schuld. Ulrich H ommes (Recht und 
Ideologie) möchte im Recht keine Anweisungen für richtiges Handeln der 
Bürger sehen, die durch Deduktion aus einer vorausgesetzten Ordnung zeitlos 
gültiger Werte zu gewinnen sind, sondern Anweisungen, die topisch aus der 
Praxis vernünftig gebildeter und sittlich handelnder Bürger gewonnen werden. 
Allerdings stehen wir dann vor der heiklen Frage, wer uns das Kriterium 
vernünftiger Bildung und sittlichen Handelns gibt. Für diejenigen, die glauben, 
mit der sich aufblähenden Rechtstheorie den Schlüssel der rechtswissen
schaftlichen Weisheit gefunden zu haben, bedeutet der lesenswerte Artikel von 
Hans-Peter S chn eid er (Rechtstheorie ohne Recht?) eine überraschende Er
nüchterung. In dem Beitrag von Alessandro Baratta (Juristische Analogie und 
Natur der Sache) findet man eine eingehende Behandlung des Begriffes der 
„ratio“ in der Rechtsauslegung, dessen Sinn man allerdings nur ausschöpft, 
wenn man seine vielfältige Verwendung in der scholastischen Philosophie und 
Theologie berücksichtigt. Werner M aihofer versucht auf der Basis der existen- 
tialistischen Philosophie eine philosophische Umdeutung dessen, was W. vom 
rechtstheologischen Standpunkt aus als „Nächstenrecht“ bezeichnet hat. Wie 
M aihofer auf diesem Wege das Normative retten kann, bleibt dahingestellt. Die 
beiden letzten Artikel sind kirchenrechtlicher Natur. Alexander H ollerbachs 
Darstellung vom jus divinum und jus humanum in der Verfassung der Kirche 
dürfte jenen Theologen eine gute Lektion geben, die glauben, in der Kirche 
habe sich das Göttliche verweltlicht und sei das Weltliche vergöttlicht. Wil-
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heim  S teinmüller stellt einige Arbeitshypothesen auf für eine katholische 
Rechtstheologie.

WÜRTENBERGER, Thomas - Hrsg.: R ech tsph ilo soph ie und  Rechtspraxis. 
Die sieben Beiträge behandeln die Frage, worin der praktische Wert der 
Rechtsphilosophie liege. Die größte praktische Bedeutung wird der Rechts
philosophie wohl von Helmut Simon  zugeschrieben. Gemäß seinen Ausführun
gen dringt die Rechtsphilosophie als Wissenschaft von der Gerechtigkeit bis in 
die richterliche Praxis ein. In den andern Beiträgen traut man der Rechtsphilo
sophie entweder nur eine kritische Effizienz zur Aufklärung der im Recht 
implizierten philosophischen Elemente zu, so bei Günter E llscheid, P eter Hä- 
b erle und R alf D reier (hier in Verbindung mit der These von /. Habermas, daß 
Erkenntnistheorie nur auf dem Boden der Gesellschaftstheorie möglich sei), 
oder man verweist die Wirksamkeit der Rechtsphilosophie in die Rechtspoli
tik, näherhin in die Vorbereitung verfassungsrechtlicher Fragen (Hans-Peter 
Schneider, ebenso P. Häberle). Ob man von der Rechtsphilosophie die Formu
lierung von Lösungen praktischer Rechtsfragen erwarten darf, wie Gerd Roel- 
leck e es zu fordern scheint, dürfte fraglich sein. Die Rechtsphilosophie scheint 
doch zu allererst im Vorfeld der Praxis zu liegen, nämlich dort, wo es um die 
Aneignung einer Geisteshaltung zu rechtlichen Fragen geht. Sie sollte darum 
gerade nicht von juristischen Spezialisten gelehrt werden. Erst in ihrer kriti
schen Funktion macht sie die Kenntnis des positiven Rechts notwendig.

2.4.2 Rechtsphilosophie — Handbücher 

ENGISCH, Karl: A uf d er  Suche nach d e r  G erechtigk eit.
E. hat in dieser Rechtsphilosophie sein umfassendes, ausgereiftes Wissen 
systematisch geordnet und formuliert. Er behandelt: den Rechtsbegriff, die 
Geltung als Merkmal des Rechtsbegriffs, Recht und Sittlichkeit, Recht und 
Gerechtigkeit, Recht und Rechtsidee („richtiges“ Recht), in einem Exkurs die 
Natur der Sache. Auf Einzelheiten einzugehen, würde hier zu weit führen. 
Ausgangspunkt des Denkens ist das bereits bestehende und irgendwie formu
lierte Recht. Von da aus behandelt E. die philosophischen Fragen nach dem 
Sinn des Rechts, seiner Beziehung zu den Lebenswerten, zur Gesellschaft usw. 
Der typisch juristische Ansatz verbot es, mit einer Methodologie und Episte
mologie zu beginnen. E. schließt diese übrigens ausdrücklich aus seinem 
Aufgabenkreis aus. Da und dort, so vorab in den wenigen Bemerkungen über 
den Zugang zur Definition des Rechts von der Phänomenologie aus, kommt E. 
mit diesem philosophischen Grundproblem aber doch in Berührung. Die 
Notwendigkeit einer philosophischen Vertiefung spürt man besonders im 
Kapitel über Recht und Sittlichkeit. Der Traktat über die Gerechtigkeit ist aus 
der Sicht des Philosophen viel komplexer, als es dem Juristen erscheint. Der 
aristotelische Begriff der justitia legalis hat seine eigene Geschichte (vgl. 
A. F. Utz, Sozialethik I, 198—266). Aber dieser vom Philosophen empfundene
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Mangel sollte nicht den Reichtum der Fragestellungen übersehen lassen, die 
hier aus dem juristischen Material herausgegriffen und philosophisch durch
leuchtet werden.

3. Wesen des Rechts

DAS RECHTSWESEN - LENKER ODER SPIEGEL DER GESELL
SCHAFT?
Die zwölf Beiträge kreisen alle um das gleiche Problem: Soll das Recht den im 
Gesellschaftskörper lebenden Wertvorstellungen folgen oder soll es ein irgend
wie, sei es durch Ethik, Weltanschauung oder Autorität, artikuliertes gefestig
tes System von Handlungsnormen sein? Die Autoren sprechen sich durchweg 
für die erste Alternative aus. So Paul Bockeimann, der überhaupt am überkom
menen Wissenschaftsbegriff im Sinne der Hermeneutik zweifelt, ganz eindring
lich Werner Maihofer, Horst Woesner, R u d o lf W iethölter, Martin Drath. Einzig 
bei Thomas W ürtenberger findet sich, begründet durch das Thema (Vom 
Sinn des staatlichen Strafanspruchs),eine tiefere Beschäftigung mit dem sittli
chen Element des Rechts. Allerdings definiert auch W ürtenberger die Gerech
tigkeit und den gesellschaftlichen Frieden im Sinne einer von der Allgemein
heit getragenen Sozialethik. Er konnte keinen anderen Angelpunkt des Rechts 
nennen, weil eine metaphysische Legitimierung der Strafgewalt aus sich keine 
reale Wirkkraft besitzt. Er unterscheidet aber klar zwischen Äußerungen von 
Wertvorstellungen in der pluralistischen Gesellschaft und tief im menschlichen 
Bewußtsein verankerten Verhaltensregeln (79). Selbstverständlich muß dieses 
Bewußtsein noch irgendwie sichtbar gemacht werden können. „Trotz des 
vielzitierten Wertpluralismus unserer Zeit ist vielleicht innerhalb der heutigen 
Gesellschaft die Überzeugung vom Vorhandensein eines gewissen Kernbestan
des schutzwürdiger Lebenswerte und Rechtsgüter größer, als man zunächst 
glauben möchte“ (80). Bockeimann  wirft den allgemeinen Sollsätzen vor, sie 
seien Tautologien. Er erklärt z. B. bezüglich des Satzes: Verträge müssen 
gehalten werden, daß erst die Vereinbarung der Verbindlichkeit eine Abrede 
überhaupt zum Vertrag mache (23). Woher aber weiß Bockeimann, daß eine 
Vereinbarung der Verbindlichkeit für die einzelnen Partner verbindlich ist, das 
heißt, daß jeder der Partner es für sich als seine Pflicht erachten muß, die 
Abrede treu einzuhalten? Das „muß“ kommt entweder aus gesellschaftlichem 
Druck (Konvention) oder aus dem Gewissen, jedenfalls folgt es nicht aus der 
Definition der verbindlichen Abrede allein. Der Syllogismus lautet vielmehr: 
Eine verbindliche Abrede ist ein Vertrag, nun aber ist jeder Mensch als soziales 
Wesen aus seinem Gewissen verpflichtet, eine verbindlich getroffene Abrede 
zu realisieren, also ist jeder Vertrag zu realisieren, d. h. zu halten. Der 
Untersatz bedürfte noch einer eingehenderen, sowohl epistemologischen wie 
auch ethischen und sozialethischen Erklärung, auf die hier verzichtet wird. 
Lesenswert sind die Ausführungen von Max Kohlhaas über die verschiedenen 
Aufgaben von Richter, Staatsanwalt und Rechtsanwalt.
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4.1 Rechtsquellen — Allgemeines

HRUSCHKA, Joachim: Das Verstehen von  R ech tstex ten .
H. zeigt einen empirischen Weg auf, durch den man aus dem positiven Recht 
mit logischem Schluß zu überpositivem Rechtsdenken kommt, weil anders die 
positiven Rechtssätze überhaupt nicht begreifbar wären. Der Erkenntnismodus 
ist hierbei das Verstehen. Da die Rechtssätze bereits irgendwie vorliegende 
Rechtsphänomene zur Sprache bringen, obliegt es dem Richter, nicht nur die 
Wörter der Rechtssätze zu erfassen, sondern das Ganze, eben den Sinn des 
Rechtssatzes. Verstehen ist im Sinne H.s das vernunftrechtliche Erwägen zur 
Ermittlung des im Rechtstext Gemeinten. H. wendet sich ausdrücklich gegen 
die Kennzeichnung des Verstehens als einer irrationalen Operation. Die Ausle
gung ist keine Entscheidung, sondern ein Vernunftakt, nicht allerdings in 
Form einer deduktiven Beweisführung. Man ist versucht, den Begriff des 
Verstehens, wie ihn H. faßt, mit dem aristotelischen Begriff der ratio practica 
in Verbindung zu bringen.

4.3 Verfassung, Gesetz, Legalität — Legitimität 

WIMMER, Norbert: Materiales Verfassungsverständnis.
W. geht es um das Verstehen und die Auslegung der Verfassung im Hinblick 
auf konkrete Fälle. Nachdem er im ersten Teil die verschiedenen Möglichkei
ten der Ermittlung des Verfassungssinnes besprochen hatte, befaßt er sich mit 
der Frage, in welcher Weise die materiale Verfassungsinterpretation rational 
und überprüfbar erfolgen kann. W. selbst, im Sinne der österreichischen Ver
fassungswirklichkeit sprechend, tritt grundsätzlich für die materiale Interpreta
tion ein. Er glaubt, daß diese zwar in den meisten Fällen in strenger Bindung 
an die positiven Bestimmungen eindeutig vorgenorrmen werden kann, daß sie 
aber in Fällen, in denen die positiven Bestimmungen nicht ausreichen, auf 
erhebliche Schwierigkeiten stößt. Ursache ist die Dynamisierung des Rechts 
durch stets wechselnde soziale Elemente und besonders durch den Wertplura
lismus, der eine Formulierung eines allgemeinen Konsenses nicht zuläßt. In 
der Erarbeitung einer als universal geltenden Formulierung spielt nach Ansicht 
W.s der Dialog eine besondere Rolle.

4.5 Rechtsprechung 

LITTEN, Rainer: Politisierung d er Justiz.
Die Schrift sollte erst nach der Lesung der das gleiche Thema behandelnden 
Broschüre von R u do lf Wassermann (vgl. Bespr. in diesem Bd.) zur Hand 
genommen werden. Denn L. geht es um die Ehrenrettung von Wassermann.
L. zeigt an verschiedenen Beispielen, daß der Richter bisher in seinen Urteilen
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durchaus nicht ohne persönliche ideologische oder politische Grundeinstellung 
geurteilt hat, wenngleich diese nicht offen ausgesprochen worden sei. Er 
unterstreicht die Notwendigkeit, das Recht im Sinne der sozialen Entwicklung 
und der in dieser Entwicklung sich neu artikulierenden Interessen zu sehen. 
Die Rechtsprechung dürfe nicht in der Repetition früherer Fallösungen beste
hen, sondern müsse die jeweilige soziale Umwelt mutig in Rechnung ziehen.
L. erkennt allerdings das Quantum Rechtsunsicherheit, das in einer solchen 
Rechtsprechung liegt. Die Unsicherheit im Recht sei zwar schlimm, die Sicher
heit im Unrecht andererseits nicht besser.

STRUCK, Gerhard: T opische Jurisprudenz,
Topoi sind, wie aus der instruktiven, auch einem Nichtfachmann verständli
chen, jedoch durchaus mit Fachkenntnis geschriebenen Arbeit hervorgeht, 
allgemeine als vernunftgerecht angenommene Werturteile, die bei der Abwä
gung verschiedener Entscheidungsmöglichkeiten als Argument benützt wer
den. St. nennt eine ganze Reihe solcher Topoi (Wer Schuld hat, muß den 
Schaden tragen, Lex posterior derogat legi priori, Ausnahmen müssen eng 
ausgelegt werden, Vordringlichkeit des öffentlichen Interesses usw.). An sich 
braucht es sich dabei nicht um ausgesprochene Rechtsprinzipien zu handeln. 
St. geht es nun darum, zu zeigen, wie sachfremd unter Umständen die Fundie
rung eines Urteils auf einem Topos sein kann. Generalklauseln würden konkre
tisiert, während der konkrete Fall eine ihm entsprechende Analyse verlange, 
aufgrund welcher die Anwendung eines Standardarguments als unvernünftig 
erscheinen könne. Die Vermeidung der voreiligen Anwendung solcher aus dem 
Rechtsgefühl stammenden Standards sei Sinn der Topik. Hinter den von St. 
vorgetragenen Gedanken bewegt sich die alte Frage nach dem konkreten Wert 
von abstrakten Moral- und Rechtsprinzipien. Macht man mit der analogen 
Abstraktionsweise (vgl. A. F. Utz: Ethik, Heidelberg 1970, 138 ff.) Ernst, 
dann kommt man in der Praxis zu dem, was die Topik will, vielleicht mit dem 
einen Unterschied, daß der Wert der abstrakten Formulierung nicht ganz so 
tief eingeschätzt wird, wie es vonseiten der Topiker geschieht.

WASSERMANN, Rudolf: Der p o litis ch e R ichter,
W. tritt für das politische Engagement des Richters ein und verteidigt eine 
Rechtsprechung, die den sich entwickelnden Bedürfnissen des sozialen Rechts
staates entspricht. Er wendet sich gegen den unpolitischen Richter, weil dieser 
nicht merke, daß er Politik treibt, und somit Gefahr laufe, nach privaten oder 
Gruppen- bzw. Schichtenvorurteilen zu entscheiden. Im Grunde fordert W. die 
Demokratisierung der Justiz in dem Sinne, daß er vom Richter verlangt, in 
seinen Urteilen die in der demokratischen Verfassung enthaltenen Grundwerte 
bewußt zur Kenntnis zu nehmen und nicht nach rein formalen Bestimmungen, 
die de facto doch nie rein formal sein können, Textauslegung zu betreiben. 
W. stellt im Hinblick auf die politische Orientierung des Richters entsprechen
de Anforderungen an die sozialwissenschaftliche Ausbildung der Juristen. Daß

25 Utz, Bibliographie VIII
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bei dieser Sachlage der „Politisierung“ der Justiz die Ernennung von Richtern 
ins Gezänk der Parteien kommt, ist W. einsichtig. Er meint aber, daß diese Art 
der Patronage immerhin öffentlich sei, während die bislang geübte Patronage 
dem Zugriff verborgen blieb.

5.2 Gerechtigkeit

BEDAU, Hugo A. - ed.: Ju stice  and Equality.
B. hat entscheidende Kapitel verschiedener Autoren zusammengestellt, um die 
Reichhaltigkeit des Begriffes der rechtlichen Gleichheit darzutun. Neben Aris
to te le s  figurieren Thomas H obbes, J o h n  Stuart Mill, David Hume, J o h n  Rawls 
(mit Replik von Brian Barry), Bernard A. O. Williams, J. R. Lucas, Stan
ley  I. B enn, schließlich B. selbst. Das Problem der Definition der rechtlichen 
Gleichheit bewegt sich von der moralisch bestimmten und darum sehr unbe
stimmten Umschreibung wie etwa bei A ristoteles und bei der „fairness“ von 
Jo h n  Rawls bis zur utilitaristischen Formulierung, die im einzelnen Fall empi
risch begründet werden kann.

BUCH, Henri - FORIERS, Paul - PERELMAN, Ch. - éd.: L’égalité.
Von den 16 Beiträgen ist beinahe die Hälfte berichtender Natur, einer über das 
römische Recht, die übrigen über die Rechtsauffassung zeitgenössischer Staa
ten. Vom rechtsphilosophischen Standpunkt aus entwirft Henri Buch ein 
reichhaltiges Bild von den verschiedenen Grundauffassungen des Gerechtig
keitsbegriffes. Dabei wird deutlich, daß die Gleichheit, wenngleich ein Prinzip, 
ebenso wenig definierbar ist wie die Gerechtigkeit. Dem von Buch behandel
ten Zusammenhang von allgemein gültigem Prinzip und veränderlicher konkre
ter Wirklichkeit und kulturbedingtem Moralempfinden kommt man wohl am 
besten bei, indem man die analoge Abstraktionsweise, durch die wir zur 
Formulierung von Prinzipien kommen, in Betracht zieht. Es ist für die rechtli
che Formulierung nicht viel gewonnen, wenn man die Erfüllung der Gleichheit 
einfach als eine Aufgabe der demokratisch-politischen Tugend beschreibt, wie 
dies bei M ontesquieu  der Fall ist (dargestellt von Paul Foriers). Ein gleiches 
gilt von der Vorstellung Rousseaus, der, wie E. Griffin-Collart ausführt, die 
Gleichheit mit der Brüderlichkeit verbindet. Von dieser noch stark morali
schen Sicht der Gleichheit als einer Verpflichtung zur Kooperation im Sinne 
sozialer Gerechtigkeit ist bei den Utilitaristen /. Bentham  und J. S. Mill nichts 
zu spüren, wie ebenfalls Griffin-Collart darstellt. Joh n  Wilson möchte den 
Gleichheitsbegriff ganz im Sinne der Freiheit verstehen entsprechend seiner 
Auffassung, daß wir dem Nächsten gegenüber nicht gerecht sind, wenn wir 
ihm das nach unserem Urteil Beste wünschen, sondern einzig wenn wir in ihm 
anerkennen, was er de facto will. Carl J. Friedrich  unterstreicht die politische 
Note des Gleichheitsbegriffes: Gleichheit der Chance, am politischen Leben 
teilzunehmen. Jedes andere Verständnis von Gleichheit läßt sich nur diskutie-
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ren im Hinblick auf ein bestimmtes Ordnungs- oder Wertsystem. Sehr ein
dringlich unterstreicht Ch. Perelman diesen Bezug zu den Werten, ohne die ein 
Gespräch über Gleichheit grundlos wird.

HERING, Carl Joseph: Aequitas und Toleranz.
Der Sammelband enthält außer den Aufsätzen zum kanonischen Recht und 
über die Toleranz als Prinzip der Erziehung drei geistesgeschichtlich lehrreiche 
Artikel über die Bedeutung der scholastischen Rechtsauffassung. H. weist 
nach, daß gerade die thomistische Lehre vom ewigen Gesetz die viel kritisierte 
Steifheit und Geschlossenheit der scholastischen Prinzipien aufweicht und 
öffnet für die Bestimmung gemäß den partikulären Umständen, und zwar aus 
dem Grunde, weil die Transzendierung der Weltordnung durch die lex aeterna 
den Einzelfall in einen größeren Ordnungsraum verlagert, als es die rationalisti
sche Anwendung von Prinzipien gestattet. Der gleiche Gedanke kommt in der 
thomistischen Lehre der Exemplarursache zum Tragen. H. stellt die Bedeu
tung der Ursachenlehre des Thomas von  Aquin für eine offene rechtsphiloso
phische Systematik dar.

NATHAN, N. M. L.: The C on cep t o f  Ju stice .
In der interessanten Studie wird dargestellt, daß es bei der rechtlichen Bestim
mung der in erster Sicht sittlichen Bedeutung des Begriffs der Gerechtigkeit 
nicht darauf ankommen kann, im gesellschaftlichen Raum jede Ungerechtig
keit auszuschließen. Vielmehr handle es sich um einen Begriff der Abwägung 
von möglichen Alternativen, von denen diejenige den Vorzug erhält, die das 
Minimum an Ungerechtigkeiten enthält. Gerechtigkeit ist also ein Ordnungsbe
griff. In Anwendung auf die Alternativen von Kapitalismus und Sozialismus 
wird man demnach die möglichen ungerecht erscheinenden Konsequenzen, die 
sich aus der Anwendung des Individual- oder Kollektivprinzips ergeben, über
denken müssen.

5.3 Recht und Moral 

AVORTEMENT ET CONTRACEPTION.
Das unter Beteiligung von etwa 260 Personen durchgeführte Colloquium hat 
alle Probleme berührt, die mit dem Thema „rechtliche Freigabe der Abtrei
bung“ Zusammenhängen. Die Veröffentlichung der Akten ist gut redigiert. Die 
Diskussionen sind streng entsprechend dem jeweils diskutierten Fragepunkt 
disponiert. Während die Juristen, Psychologen und Sozialwissenschaftler mehr 
oder weniger einer völligen Liberalisierung der Schwangerschaftsunter
brechung das Wort reden, äußern sich die Ärzte bedeutend reservierter. Für 
die Darstellung des ethischen Standpunktes hat der Veranstalter, dasSoziologi- 
sche Institut der Freien Universität Brüssel, einzig den katholischen Theologen 
Pierre d e L ocht (Löwen) als Referenten gebeten. Der Referent hat allerdings
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nur seine persönliche Meinung, nicht die Stellung seiner Kirche zum Ausdruck 
gebracht. Er unterstreicht, daß es bei der Frage der Schwangerschaftsun
terbrechung nicht darum gehen dürfe, das Existenzrecht eines Lebens, und sei 
es auch eines, menschlich gesprochen, „unwertigen“, zu verneinen, sondern 
vielmehr abzuwägen, welchem Leben man in bestimmten schweren Situatio
nen die Priorität zuzuerkennen habe. Die soziologischen Erhebungen in Form 
von Statistiken und Interviews zeigen das Absinken der moralischen Stan
dards, aber zugleich auch die Notwendigkeit einer neuen juristischen Formu
lierung der Schwangerschaftsunterbrechung.

AVORTEMENT ET RESPECT DE LA VIE HUMAINE.
Den Sozialethiker interessiert die Frage der Abtreibung vor allem unter dem 
Gesichtspunkt der rechtlichen Formulierung von sittlichen Forderungen. Das 
Thema ist aber auch insofern noch ein Gegenstand der Sozialethik, als es um 
die Abwägung von subjektiven Rechten zweier Personen, der Mutter und des 
Kindes, geht. Die vorliegende Veröffentlichung, ein Symposium von Medizi
nern, Psychologen und katholischen Moralisten, sieht das Problem vorzüglich 
unter dem zweiten Aspekt. Allerdings ist man sehr enttäuscht über die 
Moralisten. Der Dominikaner J. M. P oh ier vermag nur konfuse Überlegungen 
vorzutragen, über deren theologische Relevanz man im Zweifel gelassen wird. 
Der Jesuit Bruno R ibes vermag nur zu sagen, in welcher Richtung die soziolo
gisch-kulturelle Entwicklung verlaufen mag und welche Änderungen morali
scher Urteile sich wohl einstellen mögen. Aber eigentlich theologisch fundierte 
Aussagen sucht man vergeblich. Die Veröffentlichung richtet, sozialethisch 
beurteilt, nur Verwirrung an. Von wissenschaftlichem Ernst kann keine Rede 
sein.

DAS GESETZ DER MORAL UND DIE STAATLICHE ORDNUNG.
Eine Streitschrift gegen eine von katholischer und evangelischer Seite veröf
fentlichte Kritik an der Rechtsreform der Bundesrepublik Deutschland. Die 
Autoren betrachten es als unzulässig, in Moralfragen den Staat anzurufen, 
wenn die sittlichen Kräfte im Volke versagen.

HART, H. L. A.: R ech t und Moral.
H. ist der bedeutendste Vertreter der analytischen Philosophie auf dem Gebiet 
des Rechts. N orbert H oerster hat sich der mühevollen Aufgabe unterzogen, 
drei Aufsätze H.s, die für dessen rechtsphilosophisches Denken typisch sind, 
zu übersetzen. Er hat auch für den, der von der Analytik oder von H. selbst 
noch nicht viel weiß, eine instruktive Einleitung geschrieben. Angesichts der 
verschlungenen Ausdrucksweise H.s versteht man die Tatsache gut, daß da 
und dort die Lesung der Übersetzung Schwierigkeiten bereitet. Ein Beispiel: 
„Das Standardbeispiel, das Philosophen heranziehen, um die Bedeutung der 
Vergeltung bei der Strafzuerkennung zu illustrieren, ist der Fall eines vollkom
men Unschuldigen, der nicht einmal schuldlos eine Handlung begangen hat,
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deren schuldhafte Begehung das Gesetz bestraft“ (68). Will man den von H. so 
verwickelt wiedergegebenen Sinn erfassen, dann müßte man sagen: „Das 
Standardbeispiel. . . ist der Fall eines vollkommen Unschuldigen, der, ganz 
abgesehen von jeder Schuldfrage, eine Handlung, deren schuldhafte Begehung 
das Gesetz bestraft, überhaupt nicht begangen hat.“ Als Analytiker ist H. 
Empiriker. Er untersucht darum z. B. die Bedeutung der Strafe an der konkre
ten Motivierung, die uns bei der Einführung der Strafe in das Recht leitet. Und 
hier erkennt er das Motiv des Schutzes von Rechtsgütern der Gesellschaftsglie
der. Das Motiv der Vergeltung würde dem Sinn der rechtlichen Strafe wider
sprechen. Analysiert man das Motiv, das den Richter bei Verhängung einer 
bestimmten Strafe für eine bestimmte Straftat führt, also, wie H. sich aus
drückt, den Vorgang der „Strafzuerkennung“, dann gelangt man zum Begriff 
der Vergeltung, und zwar im Sinn H.s zur Vergeltung für moralische Schuld. 
H. tut sich schwer, hier einen logischen Zusammenhang zu finden zwischen 
dem utilitaristischen Zweck der Strafe als solcher und der moralischen Straf
zuerkennung. Ja, er erklärt ausdrücklich, die beiden seien voneinander unab
hängig: „Vergeltung bei der Strafzuerkennung ist ein Wert auch unabhängig 
von der Vergeltung als Strafziel“ (70). Die Schuldtheorie, wie sie in der 
deutschen Rechtsphilosophie vertreten wird, ist, von der Trennung von Recht 
und Moral aus gesehen, logischer. Sie nimmt völlig Abstand von der morali
schen Vergeltung. Der Schuldvorwurf wird vom Richter im Namen der Gesell
schaft unbesehen des Gewissensvorwurfes des Delinquenten ausgesprochen. H.s 
Analyse ist ohne Zweifel menschlicher. Man käme aber, wenn man ein klein 
wenig von der Empirie in den Bereich der Idee überwechselte, logischer zur 
gleichen praktischen Lösung. Und zwar mit folgendem Gedankengang. In der 
Idee der Strafe liegt wesentlich der Bezug zur moralischen Schuld (also 
zunächst nicht Trennung von Recht und Moral). Da aber die Gesellschaft nur 
an jener Schuld interessiert sein kann, die in ihrer Äußerung die Rechtsgüter 
der Gesellschaftsglieder verletzt oder bedroht, nimmt das Vergeltungsprinzip 
utilitaristische Bewandtnis an. Der „Idealist“ trifft sich also hier mit dem 
Utilitarismus H.s, ohne die Dichotomie von Recht und Moral zum Prinzip zu 
erklären.

LIBÉRALISER L’AVORTEMENT?
Zwei Gynäkologen, eine Juristin und ein Moraltheologe der Universität Löwen 
behandeln das Thema der Schwangerschaftsunterbrechung in Moral und 
Recht. Daß die rechtliche Fassung des Problems erweitert werden muß, wird 
eindeutig anerkannt. Dagegen wird das oft propagandistisch ausgewertete 
Motiv der Emanzipation der Frau zurückgewiesen. Als Grund wird die Rege
lung der bisher geheimen Schwangerschaftsunterbrechungen angeführt. Die 
Darlegungen des Moralisten Victor H eylen  zeugen von wissenschaftlichem 
Ernst. H eylen  anerkennt das Auseinanderklaffen von Moral und Recht als eine 
nicht abzustreitende Tatsache. Vom moralischen Standpunkt aus sieht er eine 
einzige Möglichkeit der freien Entscheidung, wo ohne Schwangerschafts-
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Unterbrechung sowohl das Leben der Mutter wie das des Kindes auf dem 
Spiele stände. Unter jedem anderen Gesichtspunkt unterstreicht er das Recht 
des Kindes auf Existenz.

MAYER-MALY, Theo: Das B ew uß tsein  d er  S ittenw idrigkeit.
In sorgfältiger Analyse der verschiedenen gerichtlichen Entscheidungen (Bun
desrepublik Deutschland) bzgl. der Sittenwidrigkeit stellt M. fest, daß man 
nicht allgemein das subjektive Element, nämlich das Bewußtsein der Sitten
widrigkeit, in die juristische Definition der Sittenwidrigkeit aufnehmen könne. 
Die Entscheidung entsprechend dem subjektiven Element hänge vielmehr vom 
Fall ab. Woher die Normen der Sittenwidrigkeit genommen werden, liegt 
außerhalb des von ihm gewählten Themas. Rechtsphilosophisch interessant 
wird das Thema gerade in der Erklärung, warum der Richter rein objektiv 
Sittenwidrigkeit feststellen kann, ohne das sittenwidrige Bewußtsein des Tä
ters ins Auge zu fassen. Offenbar kommt das Recht nicht aus, ohne im 
allgemeinen eine „conscience humaine“ zugrundezulegen, die als soziale Regel 
zu gelten hat, ohne daß der einzelne sie ad hoc ins Bewußtsein ruft.

6.2.2 Menschenrechte — Grundrechte

SCHWABE, Jürgen: Die sogenann te Drittwirkung d er  G rundrech te.
Die von einem großen Teil deutscher Juristen gehaltene Meinung, daß die im 
Grundgesetz ausgesprochenen Grundrechte Drittwirkung haben, wird hier 
einer ernsten Kritik unterzogen. Sch. sieht den Grundfehler dieser Meinung in 
der Trennung von öffentlichem und privatem Recht. Das private Recht werde 
als ein vom Staat unabhängiges, von diesem nur zu legitimierendes Recht 
erachtet, so daß das Grundgesetz gewissermaßen als subsidiäre Institution 
zugunsten des originären Privatrechts eingesetzt werde. Dagegen vertritt Sch. 
den Standpunkt, daß nicht nur das öffentliche Recht, sondern auch das 
private vom Staat stamme. Von einer Drittwirkung des Grundgesetzes könne 
man nur bei den Freiheitsrechten des Status negatives sowie beim Gleichheits
satz sprechen. Grundrechte der Status activus und positivus wie auch institu
tioneile Garantien seien Rechte, die sich gegen den Staat richten, also nicht 
gegen Dritte. Sch. behandelt das Thema vom rechtsdogmatischen und rechts
theoretischen Gesichtspunkt aus. Rechtsphilosophisch würde man sich fragen 
müssen, ob ein Staat sich so eindeutig auf eine demokratische Formulierung 
der in ihm beschlossenen Gesellschaftsordnung festlegen könne, ohne wenig
stens mittelbar die Beziehungen zwischen den Bürgern einzuschließen. Aller
dings würde in dieser Sicht den Gerichten eine so ungeheure rechtschaffende 
Kompetenz zugesprochen, daß die Rechtssicherheit in Gefahr kommen 
könnte. Da jedoch die Grundrechte nicht anders denn als Normen der Ord
nung zwischen den Gesellschaftsgliedern verstanden werden können, ist der 
Gesetzgeber verpflichtet, ungeachtet des Problems der „Drittwirkung“ im



6.2.2 Menschenrechte - Grundrechte 391

privatrechtlichen Sinn, gesetzliche Vorschriften zur Erhaltung von bestimmten 
Freiheiten und subjektiven Rechten zu erlassen (vgl. hierzu die Bemerkungen 
von Norb. D ittrich, Pressekonzentration und Grundgesetz, 52 £, bibliogr. An
gaben und Bespr. in diesem Bd.).

DIE SOZIALEN GRUNDRECHTE.
Die kleine, gehaltvolle Broschüre enthält vier Beiträge über die verfassungs
rechtliche Formulierung von sozialen Grundrechten (mit besonderem Bezug 
auf Österreich). Die Annahme, daß soziale Grundrechte als subjektive öffentli
che Rechte formuliert werden, wird von allen bestritten. Eine andere Frage ist 
aber eine solche Art und Weise der Formulierung, daß sich Richtlinien für die 
Verantwortlichen der Wirtschafts- und Sozialpolitik im Sinne der sozialen 
Grundrechte ergeben. In diesem Sinne spricht sich deutlich Karl D ierschm ied  
in seinem Artikel über das Recht auf Arbeit aus. Etwas skeptischer ist 
Karl Korinek  (Betrachtungen zur juristischen Problematik sozialer Grundrech
te). In seinem Beitrag „Die weltanschaulichen und gesellchaftspolitischen 
Aspekte der sozialen Grundrechte“ tritt Franz H orner für eine mobile, der 
historischen Entwicklung Rechnung tragende Formulierung von sozialen 
Grundrechten ein. Er scheint gegenüber den sozialen Prinzipien überhaupt sehr 
skeptisch zu sein, weil er sie nur versteht als Formulierungen, die jeweils im 
historischen Kontext stehen. Daß die katholisch-kirchlichen Sozialprinzipien 
lange Zeit oder von vielen gewissermaßen als in sich konsistente Prinzipien 
verstanden wurden und nur deren Anwendungsbereich als verschieden möglich 
betrachtet wurde, ist ohne Zweifel Tatsache. Auch die geistesgeschichtliche 
Herkunft ihrer Formulierungen ist unbestritten (vgl. hierzu z. B. die Arbeit 
von H elmut S orgen frei, siehe Bd. VII, 109, Bespr. daselbst 358; vgl. auch die 
Untersuchungen von M. Thomann über Chr. W olff und seinen Einfluß auf die 
kirchliche Moraltheologie). Horner scheint aber die Grundsätze im Prozeß der 
sittlichen und rechtlichen Urteilsbildung überhaupt nur sehr gering einzuschät
zen. Die analytische Philosophie, die sicherlich nicht ins Mittelalter gehört, 
bewährt ihre Kraft gerade darin, daß sie nach den in unseren empirisch 
feststellbaren Imperativen investierten allgemeinen Grundnormen sucht. Eine 
andere Frage ist, welchen realen Wert diese allgemeinen Grundsätze haben. 
Daß die sittlichen und damit auch die sozialethischen Grundsätze keine 
Prämissen im Sinne von Aussagen sind, aus denen man in deduktiver Methode 
unter Subsumierung konkreter Fälle konkrete Schlußfolgerungen ziehen kann 
(wie etwa bei Chr. W olff dies ganz deutlich ist), ist ein Mißverständnis katho
lischer Naturrechtslehrer, die seit der sehr stark von Chr. W olff (über den Je
suiten L. Taparelli) beeinflußten Sozialenzyklika ,,R erum N ovarum“ das Feld 
in der sozialethischen Diskussion beherrschten. Die Naturrechtsprinzipien ent
halten nichts anderes als Wertprioritäten entsprechend ihrem, erkenntnistheore
tisch ausgedrückt, „analogen“ Charakter, der übrigens sozusagen die ganze 
Skala der praktischen Urteile kennzeichnet (vgl. Utz, Sozialethik II, 84 ff. und 
Ethik, 138 ff.). Faßt man die sozialen Grundrechte als Wertimperative,
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dann wird man sie in eine gewisse Ordnung bringen, d. h. Prioritäten setzen 
müssen. So verstanden sind allgemeine Prinzipien keine Leerformeln mehr, die 
nur mit Sachwissen und geschichtlich bedingtem Wertempfinden gefüllt werden 
können.

STEIN, Ekkehart: G ew issen sfreih eit in d er  Demokratie.
Die sowohl philosophisch wie rechtsphilosophisch beachtenswerte Veröffentli
chung behandelt ein Problem, das sich durch die gesamte Grundrechtsfrage 
hindurchzieht: wie lassen sich in ihrem Ursprung sittliche Begriffe wie das 
Gewissen in rechtliche, d. h. gesellschaftlich überprüfbare Form prägen? 
St. gibt zunächst einen Überblick über die juristischen Entscheidungen (in der 
Bundesrepublik Deutschland) hinsichtlich der Gewissensfreiheit. Dann be
spricht er die hauptsächlichen Definitionen des Gewissens (bei Paulus, den 
Scholastikern, Kant, Hegel, S cheler, H eidegger, in der Psychoanalyse, in der 
Ganzheitspsychologie und in der experimentellen Psychologie). Die Wertphilo
sophen ordnet er den transzendent eingestellten, also im Grunde theologisch 
orientierten Richtungen ein. Für den verfassungsrechtlichen Zweck sieht er ein 
Verhalten als vom Gewissen bestimmt, „wenn es nicht durch ein Streben nach 
persönlichem Vorteil, sondern durch das Bewußtsein der Verantwortung für 
die von dem Verhalten betroffenen Personen oder Gruppen motiviert wird“ 
(45). Von der Geschichte der Philosophie aus gesehen entdeckt der Leser 
manche Lücken. Von Christian Thomasius erklärt St., er habe zum ersten Mal 
das Problem der Erkenntnis des Sittengesetzes klar gesehen (26). Bezüglich 
H egel sagt St., er habe als erster den Widerspruch zwischen den objektiven und 
subjektiven Bezügen des Gewissens aufgedeckt (29). Die Doktrin der Aristote- 
liker von der „veritas practica“ im Unterschied von der „veritas theoretica“ 
scheint St. völlig entgangen zu sein.

6.6 Völkerrecht — Internationales Recht 

WOLFF, Christian: Ju s gen tium .
Ein reprografischer Nachdruck der Ausgabe Halle 1749. Das Kostbare an 
dieser Ausgabe ist die von M arcel Thomann verfaßte Einführung (in französi
scher Sprache). Wie die verschiedenen Kommentare zur Natur- und Völker
rechtslehre W.s beweisen, ist es nicht leicht, sich durch die Begriffswelt dieses 
Denkens hindurchzufinden. W. spricht von der universalen Gerechtigkeit, die 
dem ewigen Gesetz der Alten entspricht, von der natürlichen Gerechtigkeit, 
die der Ethik gleichzusetzen ist, aber bereits nicht mehr ins thomistische 
Denken paßt, dem W. sonst sehr verpflichtet ist. Von da aus geht W. gleich auf 
die Träger von Rechten (physische Personen, Völker). Die Sicht auf das 
subjektive Recht prägt somit das Rechtsdenken W.s, wie Thomann eindring
lich hervorhebt. Es ist aber nicht nur sein Rechtsdenken, sondern offenbar 
auch seine Ethik, die auf diese Individualisierung (Sozialethik als Anhänger
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der Individualethik) Wert legt. Das Ordnungsdenken eines Thomas von  Aquin 
ist somit grundsätzlich verlassen. Nur auf dieser Basis ließ sich die rationali
stisch-mathematische Naturrechtsphilosophie und Ethik begründen. Diese 
Denkweise ging, wie Thomann nachweist, auf dem Weg über den Jesuiten 
Luigi Taparelli in die katholische Naturrechtslehre ein. Während Emeric de 
Vattel, der ebenfalls von W. viel entliehen hat, seine Abhängigkeit von ihm 
eingesteht, hat Taparelli die noch größeren Anleihen, die er von W. genommen 
hat, verheimlicht. Taparelli hat seinen Schüler Leo XIII. beeinflußt, der seiner
seits die Lesung seines Lehrmeisters empfahl (Aeterni Patris). Pius XI. hat 
später erneut Taparellis Werk allen Studenten empfohlen (Divini illius Magi- 
stri). Für lange Zeit ist das W olffsche Naturrechtsdenken in der katholischen 
Kirche maßgebend. Einen deutlichen Niederschlag erkennt man in dem zwei
bändigen Werk „Moralphilosophie“ von Victor Cathrein S J, der allerdings 
nicht weiß, wem er im Grunde verpflichtet ist.

7.1 Rechtssanktion — Strafrecht — Allgemeines

ALTERNATIV-ENTWURF EINES STRAFGESETZBUCHES.
Der zweite Halbband des besonderen Teiles „Straftaten gegen die Person“ 
behandelt Straftaten gegen die Ehre, gegen den persönlichen Lebens- und 
Geheimbereich, Personengefährdungen und Gefährdungen im Verkehr. Vom 
ethischen Standpunkt aus dürften die Ausführungen über Verleumdung, üble 
Nachrede, Beschimpfung von besonderem Interesse sein. Gegenüber dem Ent
wurf 1962 bemühen sich die Verfasser des Alternativentwurfes um eine siche
rere rechtliche Erfassung moralisch verwerflichen Verhaltens gegenüber dem 
Mitmenschen. Z. B. ist der Begriff „Beleidigung“ durch „beschimpfende Äu
ßerung“ ersetzt, weil der Tatbestand der Beleidigung sich mit anderen Sach
verhalten verbinden könnte, die rechtlich nicht relevant sind. Bedeutsam sind 
die Erörterungen über den Indiskretionsschutz. Die Verf. legen Wert darauf, 
daß es bei Indiskretionen nicht nur auf Ehrenrührigkeit der Mitteilungen 
ankommt, sondern daß vielmehr der persönliche Lebensbereich als solcher, 
also nicht nur die Ehre, als Rechtsgut anerkannt sei. Im Abschnitt über 
Gefährdung im Verkehr liest man mit Interesse die Texte über die Flugzeug
entführung. Zum Rauschmittelmißbrauch wollten die Verf. noch keine Stel
lung nehmen, weil ihnen die diesbezüglichen Forschungen noch nicht genü
gend abgeklärt erschienen. Der Entwurf 1962 hatte beachtens- und sicherlich 
auch begrüßenswerte Strafandrohungen bei Mißbrauch von Rauschmitteln 
formuliert.
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10.3.1 Naturrecht — Geschichtliches

DENZER, Horst: M oralphilosophie und N aturrecht b e i Samuel Pu fendorf.
D. bietet in seiner Dissertation einen umfassenden Einblick in die Ethik und 
Naturrechtslehre von Samuel P u fen d o r f, angefangen von der erkenntnistheo
retischen Fundierung der Ethik in der Natur des Menschen, der Entwicklung 
der sittlichen Prinzipien im gesellschaftlichen Zusammenleben bis zu den 
verschiedenen naturrechtlichen Institutionen wie Eigentum, Ehe, Familie, 
Staat. P u fen d o r f steht noch ganz in der Tradition des Essentialismus. Wenn 
man sich einmal darüber Rechenschaft gegeben hat, daß die Lex-aeterna-Lehre 
von Thomas von  Aquin eigentlich nichts anderes und nicht mehr ist als die 
Erfüllung eines normenlogischen Postulats (Fundierung aller Normen in einer 
ersten Norm), daß aber damit inhaltlich überhaupt nichts präjudiziert ist und 
man durchaus rein rational analytisch die naturrechtlichen Prinzipien finden 
kann, dann kommt man endlich los von dem bis heute bei den Juristen und in 
etwa auch bei unserem Verf. noch nicht überwundenen Mißverständnis, daß 
die rationalistische Naturrechtslehre des 17. Jahrhunderts der Anbeginn der 
von der Theologie befreiten Naturrechtslehre sei. Bei D. ist es nicht klar, 
welche Stellung P u fen d o r f nun eigentlich zur Tradition einnimmt. Auf die 
unmittelbaren Vorgänger zurückzugreifen, dürfte nicht ausreichen. Das „vo- 
luntaristische“ Element, von dem auf S. 54 die Rede ist im Hinblick darauf, 
daß Gott befehlen könnte, einen Unschuldigen zu töten, hat in Wirklichkeit 
überhaupt nichts mit Voluntarismus zu tun. Es handelt sich hier um ein 
Besitzverhältnis des Schöpfers, wovon übrigens schon Thomas von  Aquin mit 
den beinahe gleichen Worten gesprochen hat (vgl. z. B. II-II 154, 2 ad 2). Der 
Kulturbegriff, auf den bei P u fen d o r f besonders Wert gelegt wird, ist im 
Grunde nichts anderes als eine Entwicklung des Rationalitätsbegriffs von 
Thomas von  Aquin. Und der bei P u fen d o r f so wichtige Begriff der Sozialität 
hängt mit der aristotelisch-thomistischen Lehre von der Integration des Indivi
duums in das Ganze und dem sich daraus ergebenden Grundgedanken der 
Ethik zusammen, daß alle Moralprinzipien nicht nur individuell allgemein 
gültig, sondern zugleich Ordnungsprinzipien der Gesellschaft sind. (Auf dem 
umfangreichen Berichtigungszettel müßte noch die Korrektur des zerstümmel- 
ten Satzes von S. 48 f. stehen.)

RODRIGUEZ MOLINERO, Marcelino: D erecho Natural e  Historia en  e l  
p en sam ien to  eu rop eo  con tem porán eo .
Das Buch gehört zu den gründlichsten Veröffentlichungen über die zeitgenössi
sche Naturrechtslehre. Was man im allgemeinen in den spanischen Publikatio
nen feststellt, daß nämlich die spanischen Autoren die Literatur der anderen 
Sprachgebiete besser beherrschen als umgekehrt die Nicht-Spanier die ihnen 
sprachlich fremde Literatur, muß man hier bestätigen und zusätzlich noch 
erklären, daß R. die deutschsprachige Naturrechtsliteratur so sorgfältig durch
gearbeitet hat, daß mit ihm wohl selbst ein deutscher Autor nicht so leicht
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konkurrieren kann. R. geht es in dieser Arbeit um die Frage nach dem 
Naturrecht und dessen Einbettung in den kultur-historischen Zusammenhang. 
Die Antworten auf diese Frage, die in der zeitgenössischen Naturrechtslitera
tur gegeben worden sind, werden in drei Gruppen zusammengefaßt: 1. die 
mehr traditionelle Naturrechtslehre im Sinne des Aristotelismus als Abwehr 
des Historizismus, 2. die geschichtliche Sicht des Naturrechts der protestanti
schen Theologie, 3. die geschichtliche Komponente in der naturrechtlichen 
Orientierung moderner Philosophien.

SÓDER, Josef: F rancisco Suárez und das Völkerrecht.
S. bietet einen umfassenden Überblick über die Gesellschafts-, Rechts- und 
Staatslehre von Suárez. Sein Augenmerk richtet sich hierbei besonders auf den 
Begriff des jus gentium, der nicht identisch ist mit dem, was wir heute als 
Völkerrecht bezeichnen, sondern ganz allgemein den umfangreichen Lebens
raum des Kulturrechts deckt. Suárez hat, wie S. hervorhebt, gegenüber Tho
mas von  Aquin und Franciscus d e  Vitoria eine schärfere Abgrenzung vom Na
turrecht vorgenommen. Auf die zwischenstaatlichen Beziehungen eingehend, 
behandelt S. die suarezische Lehre über den gerechten Krieg, das Kolonial
recht und das Recht auf Intervention. Im allgemeinen paraphrasiert S., sich 
eng an den Text von Suárez anlehnend. Es ist natürlich unmöglich, in einem so 
umfassenden Überblick überall auf die geistesgeschichtlichen Querverbindun
gen einzugehen. Der Fachmann wird von sich aus entdecken, wo Suárez alt 
tradierte Ansichten übernimmt und wo er nuanciert. Es sei z. B. nur auf die 
Frage nach den Titeln des Eigentumserwerbs (bes. der Arbeit) hingewiesen, 
wo Suárez offenbar einen Schritt nach vorn, d. h. in die moderne, individuali
stischere Sicht gemacht hat.

THOMASIUS, Christian: História Juris Naturális.
Die vorliegende Schrift des T. ist besonders wertvoll für die nuancierte 
Kenntnis des rationalistischen Subjektivismus unseres Autors. Schärfer als sein 
Lehrer P u fen d o r f führt T. die Trennung von Naturrecht und Moraltheologie 
durch. Allerdings scheint er die Naturrechtslehre der Früh- und Hochschola
stik nur von den Vertretern der Scholastik seiner Zeit her zu kennen. Die 
Kommentatoren der Sentenzen des Petrus Lombardus, die er lang und breit 
aufführt (51), vor allem Thomas von  Aquin, hat T. offenbar nicht selbst stu
diert. Denn so, wie er meint, haben sich Theologie und Naturrecht nicht 
vermischt. Die Empirie, der T. die Ausprägung des Empirismus gab, hatte z. B. 
im naturrechtlichen Denken des Thomas von  Aquin einen respektablen Platz 
eingenommen.

WOLFF, Christian: Ju s naturae.
Dem reprografischen Nachdruck liegt die Ausgabe von 1740 (Frankfurt und 
Leipzig) zugrunde. Die 38 Seiten umfassende Einführung, die Bibliographie 
von Studien über Leben und Werk W.s und die Bibliographie der Werke W.s
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stammen von M arcel Thom ann , einem gründlichen Kenner der Rechtsge
schichte. In seiner Einführung zeigt Th. den Einfluß W.s auf die Moralphiloso
phie wie auch auf die Rechtswissenschaft. Der Leser erhält hier einen Einblick 
in die Wirkkraft der deduktiven Methode W.s. Während sich die Juristen, wie 
Th. im einzelnen darstellt, gegenüber dieser Methode mehr skeptisch verhiel
ten, haben die Moralphilosophen, vor allem die Vertreter der katholischen 
Moraltheologie, diese Lehre geradezu gierig aufgenommen. Die Wiedererste
hung der Moraltheologie, vor allem in Deutschland, ist W. zu verdanken. Th. 
stellt die Frage, warum die katholischen Universitäten, die Jesuiten allen 
voran, die alt-thomistische Lehrmethode verlassen und zu W. übergegangen 
seien, und gibt als Antwort: das logische System, dessen Kohärenz und 
Idealismus seien eine willkommene Waffe gegen den sich ausbreitenden Mate
rialismus gewesen (XIII). Man könnte den Grund auch dahin formulieren, daß 
man sagt, dem Bedürfnis der Handbuchmoralisten, Moralfälle anhand von 
essentialistischen Prinzipien mit einer der theoretischen und somit lehrbaren 
Erkenntnis gleichkommenden Gewißheit zu lösen, kam das Werk W.s wie 
gerufen. Kein Wunder, daß die Manualisten W. nicht nur benutzten, sondern 
auch abschrieben. Damit ergab sich aber für die Moraltheologie zugleich die 
Gefahr des Abgleitens in einen Morallegalismus. Der für die Fortentwicklung 
der Moraltheologie einflußreichste Benutzer W.s war, wie Th. ausgiebig nach
weist, Luigi Taparelli. Th. beschäftigt sich mit diesem Autor hier noch einge
hender als in seiner Einführung zu W.s Jus gentium.

10.3.2 Naturrecht — Allgemeines

GRÜNWALD, Gerald: Zur Kritik d er  Lehre vom  überpositiven  R ech t.
G. unterstreicht die Bindung des Richters an das positive Recht. Er spricht 
ihm die Kompetenz ab, irgendwelche naturrechtliche Vorstellungen in seine 
Urteilsbildung einzuflechten. Wenn er selbst in Konflikt mit seinem Gewissen 
gerät, dann bleibt ihm nur die Möglichkeit, sein Amt niederzulegen.

MÜLLER, Alois - PFÜRTNER, Stephan H. - SCHNYDER, Bernhard - 
Hrsg.: Natur und Naturrecht.
Entsprechend der Intention der Herausgeber sollte im Zentrum der interfakul- 
tären Diskussion die Frage nach der Natur des Menschen als Norm sittlichen 
Handelns stehen. Das Thema kommt nur an einigen Stellen zum Durchbruch, 
was durch den wissenschaftlich verschiedenen Zugang zum Menschen erklär
bar ist. Anthropologen, Ethnologen, Mediziner, Juristen, Philosophen und 
Theologen sprachen zum Fragekomplex. Daß hinter dem juristischen Ermes
sensbegriff wertgeladene, positivrechtlich nicht erfaßte Normen stehen, wie in 
dem beachtlichen Beitrag von Thomas F leiner nachgewiesen wird, läßt die 
Frage, um die es den Theologen ging, naturgemäß noch unbeantwortet. Die 
Diskussion hätte dieses Anliegen weiterführen sollen. Lesenswert ist auch der
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leider schlecht aus dem Französischen übersetzte Artikel von G eorges C ottier 
über den Begriff der Natur des Menschen in der modernen Philosophie. Daß es 
zur Erkenntnis der menschlichen Natur eines metaphysischen Zuganges be
darf, wird im Beitrag von N orbert L uyten  sichtbar. Die Berufung auf Thomas 
von  Aquin in der Frage nach der Natur des Menschen als sittlicher Norm, wie 
sie im Beitrag von St. H. P fürtner vorgenommen wird, überfordert den histori
schen Kontext der angeführten Stellen. Man wird nicht auskommen ohne 
gründliche Bezugnahme auf die aristotelische Lehre von der theoretischen und 
praktischen Vernunft und auf die gesamte Erkenntnistheorie des Aquinaten.

10.3.3 Naturrecht — Besondere naturrechtliche Richtungen

BÖCKLE, Franz - BÖCKENFÖRDE, Ernst-Wolfgang - Hrsg.: N aturrecht in 
d er  Kritik.
Der Sammelband enthält eine Reihe von beachtenswerten kritischen Stellung
nahmen zum scholastischen Naturrecht. Einige zeichnen sich allerdings durch 
sehr begrenzte literarische Kenntnisse, Polemik und entstellende Wiedergabe 
von Autormeinungen aus (bes. Fr. Böck le, St. P fürtner). Die scholastische 
Naturrechtslehre ist ein zu komplexer Begriff, als daß man den Angriff 
gesamtheitlich gegen sie motivieren könnte. Dies geht aus den Darstellungen 
von Alexander Hollerbach, noch deutlicher aus den von Franz B öck le zitierten 
Untersuchungen von J o s é  M. Galparsoro Zurutuza hervor. Wer verteidigt heu
te noch ein „autarkes Naturrecht“, von dem Rainer S p ech t spricht? Daß die 
sogenannten Naturrechtsprinzipien nicht nur als eigentliche Rechts-, sondern 
auch als Moralprinzipien (eine Unterscheidung, die leider nicht scharf genug 
gezogen wurde) nur allgemeine, „leer“ erscheinende Formulierungen zulassen, 
gewissermaßen „offene Sätze“ sind, wie B öck en förd e  im Anschluß an 
H. J. Wallraff sie bezeichnet, ist unbestritten. Damit sind auch jene Natur
rechtsbeflissenen einverstanden, die z. B. für die Ehe eine univoke Definition 
annehmen, da es auch dann immer noch darauf ankommt, ob in der Wirklich
keit in der sittlichen Entscheidung die Bedingungen der Definition erfüllt sind 
(vgl. A. F. Utz, Ethik und Politik, 325). Die Ausführungen von Niklas Luh
mann suchen im Grunde nichts anderes als das, was die Naturrechtler durch 
Jahrhunderte gesucht haben, nämlich eine Definition der Persönlichkeit und 
der personalen Würde. Gegen die psychologische Erklärung Luhmanns wendet 
sich mit Recht R obert Spaemann in seinem Artikel. Wenn Stefan Andreae die 
Liebe des Menschen älter als das Gewissen nennt, dann ist damit für eine 
rechtliche Regelung inhaltlich wenig gewonnen. Willi Oelmüller sucht nach 
einer rationalen Begründung von freiheitsfördernden Zielen. Wie soll man 
dieses Bemühen rechtfertigen, wenn man sich nicht vorher darüber einig ist, 
daß wir diese Ziele naturgemäß wünschen und sogar auch wünschen sollen? 
Daß die scholastische Naturrechtslehre sich gegen den weltanschaulichen Plu
ralismus gestemmt hat, wie Gerhard O tte sagt, mag stimmen. Nur müßte man
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nuancierter feststellen, wieweit nicht eine typisch katholisch-theologische 
Denkweise im Spiele war. Franz-Xaver Kaufmann bezeichnet in seiner wis- 
sens-soziologischen Untersuchung das Grundprinzip „das Gute ist zu tun, das 
Böse zu meiden“ als Leerformel. Um diese Frage geht es im ganzen Zusam
menhang. Keiner hat ernstlich untersucht, was „das Gute“ in seinem onti- 
schen Grundgehalt bedeutet. Die Kritiker mögen weiterhin über die Mängel 
und Widersprüche der Naturrechtslehre diskutieren. Inzwischen geht die juri
stische Praxis weiter in der Anwendung von allgemeinen Sätzen analoger 
Qualität, von sogenannten Generalklauseln, aus denen man nicht machen 
kann, was man will. Gäbe es nicht wenigstens die analogen Prinzipien natürli
cher Art, dann könnte auch der Jurist nicht den Weg von einer Definition zu 
ihrer analogen Anwendung finden (vgl. A. F. Utz, Sozialethik II, 84-86; 
Ethik, 138-140).

FERNANDEZ-GALIANO, Antonio: D erecho natural, I.
Das Buch ist als Handbuch für Studenten gedacht. Nachdem F. im ersten Teil 
im Sinn des gemäßigten Realismus (A ristoteles, Thomas v. Aquin) die philoso
phische und vor allem rechtsphilosophische Erkenntnisweise dargestellt und 
den Begriff der Natur erläutert hat, gibt er im zweiten Teil einen geschichtli
chen Überblick über die Naturrechtslehre. Im dritten Teil wird das menschli
che Handeln besprochen, und zwar nach seiner sittlichen und seiner rechtli
chen Qualität.

HERR, Theodor: Zur Frage nach d em  N aturrecht im d eu ts ch en  P rotestantis
mus d er G egenwart.
Die sorgfältige Studie (Diss. Münster) untersucht die in deutscher Sprache 
erschienenen Veröffentlichungen protestantischer Autoren der Nachkriegszeit 
über das Naturrecht. Die verschiedenen Stellungnahmen werden thematisch 
gruppenweise geordnet. H. bemüht sich hierbei, die den einzelnen Autor 
charakterisierenden Elemente stichwortartig zu kennzeichnen. So ist z. B. für 
Helmut Thielicke der Begriff der Notverordnung typisch, für Walther 
S ch ön fe ld  die Zusammengehörigkeit von Theologie und Philosophie, für Emil 
Brunner der Begriff des christlichen Naturrechts, für D ietrich B on h o e ffe r  das 
christologische Wirklichkeitsverständnis. Instruktiv ist die Deutung der 
L utherschcn  Zwei-Reiche-Lehre in der Nachkriegstheologie. Das überreiche 
Material, das H. bietet, läßt sich im einzelnen nicht besprechen. H. bemüht 
sich, entsprechend seinen Unterlagen getreu den Sinn wiederzugeben. Seine 
nur spärlich ausgesprochene Kritik ist abgewogen. Die Lehre von den Notver
ordnungen Thielickes wird vielleicht in einem zu negativen Lichte gesehen. 
Während Thielicke im allgemeinen Teil seiner Ethik dem Vernunftrecht sehr 
ablehnend gegenübersteht, beweist er doch in Einzelfragen, so vor allem im 
Ehetraktat, ein staunenswertes Verständnis für die natürliche Schöpfungsord
nung, worauf übrigens H. selbst (220) hinweist. Überaus wohlwollend äußert 
sich H. im Hinblick auf D. B on h o effe r s  trinitarisch-christologische Ordnungs-
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Vorstellung, obwohl hier doch eigentlich wenig von der Natur der Sache 
sichtbar wird, die man im Naturrecht sucht. Die auffallendste Annäherung an 
naturrechtliche Konzeptionen dürfte man wohl in der Institutionenlehre fin
den, wie sie von Hans D om bois entwickelt worden ist. Wie H. zu Recht be
merkt, handelt es sich entscheidend um das Verhältnis von Natur und Gnade, 
das je verschieden von den katholischen und protestantischen Theologen 
erklärt wird. Aber noch tiefer scheint ein rein philosophisches Problem zu 
liegen, auf das man immer wieder stößt, das aber nicht ausgesprochen wird, 
nämlich die Frage nach der Abstraktion. Wo diese fehlt, kann die Rechtsord
nung nur aus personalem Imperativ gestaltet werden. Ein solcher aber muß im 
Gesamtsinn menschlicher Existenz liegen, der seinerseits nur im gläubigen 
Verständnis der Christusbeziehung, der Endgeschichte oder überhaupt der 
letzten Berufung durch den Erlösergott erfaßt werden kann. Wenn H. nun am 
Schluß seiner Ausführungen meint, daß die katholischen Autoren sich in 
vielem der protestantischen Auffassung nähern, dann dürfte dies doch nur für 
einige wenige gelten, die den Kontakt mit der Normenethik verloren haben. 
Daß die Prinzipienmoral, wie sie seit Christian W olff sich ausgebildet hat und 
die Naturrechtslehre zur lehrbaren Moral umgeformt hat, heute von allen 
katholischen Theologen überwunden ist, ist unbestritten. Diese Absage an die 
Prinzipienlehre alten Stiles und die damit verbundene Hinwendung zur ge
schichtlichen Entwicklung im Naturrechtsdenken dürfte aber doch nicht 
gleichgesetzt werden mit dem, was etwa Jakob David noch unter Naturrecht 
versteht. Der Trennstrich zwischen katholischer und protestantischer Natur
rechtslehre befindet sich in der Stellungnahme zur abstraktiven Erkenntnis, 
von der aus die Institutionen ihre je eigene Erklärung finden.

10.4.1 Kommunistische Rechtstheorie 

REICH, Norbert: Sozialismus und Z ivilrecht.
R. hat diese gründliche Habilitationsschrift an den Quellen des sowjetischen 
Rechts in Moskau selbst verfaßt. Im ersten Kapitel bespricht er die geistesge
schichtlichen Grundlagen: Marxismus, die sozialistische Rechtsidee von 
Anton Menger, die soziale Umfunktionalisierung des Zivilrechts bei L. 
Duguit und Karl Renner. Das zweite Kapitel behandelt die Abschaffung 
des Zivilrechtes durch die Oktoberrevolution und den Kriegskommunis
mus (1917-1920), das dritte die Wiedereinführung des Zivilrechtes durch 
die Neue Ökonomische Politik und seine Kodifikation im Zivilgesetz
buch von 1922, das vierte den Kampf um und gegen das Z i
vilrecht nach Erlaß des Zivilgesetzbuches bis zur sog. Stalinverfas
sung (1923-1936), das fünfte das sozialistische sowjetische Zivilrecht und 
seine Kodifikation (1936-1965). Als grundsätzlicher Gedanke, der rechtsphi
losophisch belangvoll ist, kann festgehalten werden, daß eine kollektivistische 
Rechtstheorie sich mit dem Privatrecht nicht befreunden kann, wohl aber (im
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Hinblick auf seine soziale Funktion) mit einem vom Privatrecht abgelösten 
Zivilrecht.

REICH, Norbert - Hrsg.: Marxistische und sozialistische R ech ts th eo rie■
Die wertvolle Sammlung von Artikeln oder Auszügen aus größeren Werken 
ist problemgeschichtlich gegliedert: Die Diskussion um Reformismus und 
JuristensozialismusfF. Lassalle, K. Marx, Anton Menger, F. Engels, K. Kautsky, 
E. B ernstein), revolutionäres Rechtsdenken in der Sowjetunion, die stalinisti- 
sche Wende, neue Tendenzen in der sozialistischen Rechtstheorie, marxi
stisches Rechtsdenken in bürgerlichen Staaten. Für die Erkenntnis, wie im 
Sinne der „kritischen Theorie“ die marxistische Rechtsauffassung „gegen“ 
Marx formuliert werden soll, dürfte der letzte Beitrag von Wolf Paul weg
leitend sein.
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III.

DIE SOZIALE ORDNUNG

2. Wesen, Aufbau und Normen der sozialen Ordnung 

BRÜCKNER, Peter: Freiheit, G leichheit, S icherheit.
Der Verf. meint, der soziale Friede der kapitalistischen Wohlstandsgesellschaft 
sei trügerisch, da er auf einer nur formalen Freiheit und Gleichheit begründet 
sei und somit in Wirklichkeit nichts anderes bedeute als eine ideologische 
Rechtfertigung der Versklavung des Menschen durch die kapitalistischen Pro
duktionsverhältnisse. Wahrer sozialer Friede sei nur durch revolutionäre Auf
hebung des Kapitalismus zu realisieren. Die Rovolution selbst müsse aufgrund 
einer realistischen Einschätzung der gegebenen sozialen und politischen Ver
hältnisse erfolgen.

NUSCHELER, Franz - STEFFANI, Winfried - Flrsg.: Pluralismus.
Der Sammelband enthält 26 früher veröffentlichte, teilweise gekürzte Aufsätze 
oder Auszüge aus Büchern über den Pluralismus in der staatlichen Gemein
schaft. Auf den ersten Blick erscheint die Einteilung etwas gewaltsam, da der 
flüchtig Lesende den Eindruck gewinnen könnte, daß Autoren, die sonst in 
ihrer Gesellschaftskonzeption einander diametral entgegenstehen, nun durch 
die gleiche belastende Signatur gebrandmarkt würden. Z. B. stehen unter 
„Einheit vs. Pluralismus“ sowohl Carl S chm itt als auch Goetz Briefs. Doch 
geht es den Herausgebern um die verschiedene Fassung des Begriffes Pluralis
mus, wie W. S teffan i in seiner Einleitung eingehend darstellt. Briefs wandte sich 
gegen den Kampf der Interessenorganisationen um die politische Macht. Bei 
C. Schm itt findet man allerdings ähnliche Äußerungen gegen die in die Politik 
vordringenden Verbände. Briefs hat aber seine 1961 geschriebenen Warnungen 
vor dem überstiegenen Pluralismus gegen die Gefahr der Massendemokratie 
gerichtet. S chm itt dagegen verficht seinen Gedanken von der politischen 
Einheit im Sinne seiner Freund-Feind-Lehre, und dies in der Zeit, da der 
Nationalsozialismus im Begriff stand, die politische Einheit gewaltsam herbeizu
führen. Beiden Autoren ist, sofern man das Augenmerk auf den Begriff des 
Pluralismus richtet, der Kampf gegen die Auflösung der politischen Einheit 
durch Interessenverbände gemeinsam. Gerade im Hinblick auf die Klärung des 
vielgestaltigen Begriffes Pluralismus ist diese systematische Ordnung der Texte 
überaus instruktiv.

27 Utz, Bibliographie VIII
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SCHOECK, Helmut: Ist L eistung unanständig?
Die kleine geistreiche Schrift hat es verdient, innerhalb von einem Jahr bereits 
vier Auflagen zu erleben. Sch. rückt dem Slogan der Neuen Linken von der 
Leistung als einem typisch kapitalistischen Prinzip zuleibe. An verschiedenen 
Äußerungen von Vertretern der Neuen Linken legt Sch. dar, wie unsinnig es 
ist, die Leistung als den Motor der Kultur zunichtezumachen. Damit werden 
die Errungenschaften von Kultur und Zivilisation zerstört. Die Leistungsver
weigerer werden dann noch triumphieren können, indem sie erklären, Marx 
habe mit der Verelendungstheorie recht gehabt.

3. Die Ehe

DUFOUR, Alfred: Le Mariage dans l ’É cole allemande du Droit naturel m od er
n e au XVIIIe siècle.
D. beschäftigt sich in seiner sowohl rechtsgeschichtlich als auch philosophisch 
gründlichen und reichhaltigen Dissertation mit den Zusammenhängen von 
Naturrechtsdenken und Konzeption der Ehe. Der erste Teil ist der Natur
rechtslehre der nachthomasischen Zeit gewidmet. D. stellt die franziskanische, 
von Duns S co tu s abhängige Schule sowie die thomistische Schule von Sala- 
manca dar. Anschließend behandelt er Hugo Grotius und Samuel P u fendorf, 
Christian Thomasius und Christian Wolff. An diese allgemeine historische 
Untersuchung über die verschiedenen Richtungen der Naturrechtslehre im 16., 
17. und 18. Jahrhundert schließt sich (im zweiten Teil) der Traktat der Ehe 
an, wie er bei Grotius und P ufendorf, Christian Thomasius, Christian W olff 
und deren hauptsächlichen Kommentatoren vorliegt. D. hat ein ungeheures 
Maß an Literatur gesichtet. Seine Referenzen sind zuverlässig und zeugen von 
wissenschaftlichem Ernst. Bezüglich der Interpretation der verschiedenen Ten
denzen in der Naturrechtslehre folgt D. getreu den zweitrangigen Quellen, 
d. h. den geschichtlichen Darstellungen von Rechtshistorikern, wenngleich er 
zur Erhärtung seiner Auslegung die entsprechenden Originaltexte anführt. Der 
Unterschied zwischen Grotius und P u fen d o r f dürfte nicht so bedeutend sein, 
wenn man in der Geschichte weiter zurückgeht und die Naturrechtslehre der 
Frühscholastik, vor allem bei Thomas von  Aquin, heranzieht. Dasselbe gilt 
bezüglich der von D. ziemlich breit herausgearbeiteten Gegenüberstellung von 
Franciscus Suarez und Gabriel Vazquez. D. glaubt, daß Suarez gegenüber 
Vazquez das voluntaristische Element im Naturgesetz mehr berücksichtigt 
habe. Daß alles, was sich auf der Ebene der Naturrechtsdiskussion in jenen 
Jahrhunderten abgespielt hat, auf den Intellektualismus und Voluntarismus 
zurückzuführen sei, wie es die Rechtshistoriker glauben, kann nur aus einem 
verengten historischen Gesichtskreis behauptet werden. Es handelt sich bei 
Suarez vielmehr um eine epistemologische Erweiterung der Naturrechtsprinzi
pien. Die von Thomas von  Aquin zu stark unterstrichene Univozität der 
Prinzipien (obwohl auch bereits Thomas die analoge Prinzipienerkenntnis mit
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ihrer Öffnung zur Empirie kannte) findet bei Vazquez eingehende Bearbeitung 
durch die essentialistische Erkenntnislehre bis in die (übrigens ganz thomasi- 
sche) Fundierung der Essenzen in der Wesenheit Gottes. Man kann die 
Naturrechtslehre des 16., 17. und 18. Jahrhunderts nicht verstehen, wenn man 
nicht zurückgeht bis ins 13. Jahrhundert, sonst verfällt man voreiligen Kombi
nationen, wie sie z. B. bei H. Welzel und G. Stratenw erth  typisch sind. Dies 
gilt noch mehr von der Ehelehre, und ganz speziell von der Lehre der beiden 
Ehezwecke. Hier dürfte eine Rückbesinnung auf Augustinus unentbehrlich 
sein. Die Ansicht, daß Thomasius und seine Schüler die Ehe nur in Funktion 
zum Naturzweck der Zeugung gesehen haben, muß im Kontext der augustini- 
schen Tradition, vor allem im Kontext des epistemologischen Essentialismus 
des Thomas von  Aquin gesehen werden. So neu und erstaunlich ist die Lehre 
des Thomasius doch nicht, wie man es aus den Darlegungen von D. herausliest.

EHERECHTS-REFORM.
Die Veröffentlichung enthält sechs Beiträge zu Fragen, die die Ehescheidung 
betreffen oder mit der Ehescheidung im Zusammenhang stehen: Ehescheidung 
in soziologischer Sicht, im Lichte der katholischen Theologie, Zerrüttungsprin
zip, Unterhaltsrecht nach Ehescheidung, Eherecht und Sozialversicherung, 
verfahrensrechtliche Probleme der Ehescheidungsreform. Die Soziologen Ger
hard Wurzbacher und Gudrun Cyprian zeigen, daß die Betrachtung der Folgen 
der Ehescheidung für das Kind ergänzt werden sollte durch jene der Ehezerrüt
tung im allgemeinen. Die Ehescheidung wird als Korrekturinstrument der 
Gesellschaft bezeichnet. Beachtenswert sind die sechs vorgeschlagenen Maß
nahmen, mit denen man die Folgen zerrütteter Ehen und Familien rechtzeitig 
mildern könne. In seinem Artikel über die Ehescheidung in katholischer Sicht 
weist O. v. N ell-Breuning auf eine scheinbare Verhaltensänderung der offiziel
len Kirche (Hierarchie) hin, insofern die Kirche sich seit Johann es XXIII. in 
Ordnungsfragen immer mehr auf die grundsätzliche Formulierung allgemein 
sittlicher und religiöser Wahrheiten zurückgezogen und die Konkretisierung 
den Fachleuten überantwortet habe. Offenbar wird aber dabei übersehen, daß 
die rechtspolitische Formulierung der Ehe als unauflöslicher Gemeinschaft 
von Mann und Frau nicht in gleicher Weise vorgenommen werden kann wie 
etwa die der nur analog universalen Ordnungsprinzipien im gesellschaftlichen 
Raum (etwa die konkrete Formulierung des Eigentumsrechts). Im übrigen ist 
die angeblich zunehmend befürwortete Überweisung von sittlichen Fragen an 
den Fachmann vom kirchlichen Lehramt nicht durchgehalten, wie aus der 
Enzyklika „Humanae Vitae“ hervorgehen dürfte.

EHEVERSTÄNDNIS UND EHESCHEIDUNG.
Nach einem Überblick über die Situation, in welcher sich heute viele Ehen 
befinden, wird die Ehe im Neuen Testament, in der abendländischen Tradi
tion, im Verständnis der evangelischen und der katholischen Theologie darge
stellt. Es folgt eine Darstellung des Wandels im staatlichen Ehescheidungs-
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recht, daran schließen sich auf vier Seiten Hinweise auf den Umschlag in der 
Wertung der Ehe von der Institution auf die Subjektivität an, schließlich 
werden einige Richtlinien pastoraler Natur gegeben. Man hätte im Hinblick 
auf die unterschiedliche wissenschaftliche Qualität gern gewußt, wer von den 
Autoren die einzelnen Teile verfaßt hat. Bei den historischen Darstellungen 
dringt das Werturteil des Bearbeiters stark durch (vgl. z. B. S. 30 und die 
Darstellung des katholischen Standpunktes seit dem Konzil von Trient auf 
S. 46 ff., die mit teilweise sehr zweitrangiger Dokumentation auszukommen 
scheint). In den pastoralen Hinweisen vom katholischen Standpunkt aus 
(71-74) hätte man theologisch präzisere Aussagen erwartet.

EL MATRIMONIO, MISTERIO Y SIGNO.
Von dem umfassenden Werk, das unter der Leitung von Javier Hervada an der 
Fakultät für kanonisches Recht der Universität von Navarra geplant ist, sind 
bisher die Bände I, III und IV erschienen. Das Werk will die theologischen 
Aspekte der Ehe herausarbeiten, das heißt es geht um die Geschichte der 
Lehre von der Ehe als Sakrament. Darin hinein sind aber naturgemäß auch 
naturrechtliche Betrachtungen verwoben, vor allem in der Darstellung der 
späteren Perioden. Der erste Band, aus der Feder von Eutiquiano Saldon, 
behandelt die Zeit vom ersten bis zum Anfang des fünften Jahrhunderts (unter 
Ausschluß von Augustinus). Für diese Periode ist kennzeichnend, daß die Ehe 
ausschließlich von der symbolischen Darstellung des Verhältnisses Christus- 
Kirche her gesehen und beurteilt wird. Daher erklärt sich die für einen 
modernen Psychologen schwer verständliche Härte der Ehemoral, die hier 
vertreten wird. Von beachtlichem Einfluß ist auch die paulinische Hochschät
zung der Ehelosigkeit. Der dritte Band bespricht die theologischen und kano- 
nistischen Quellen vom 9. bis zum 13. Jahrhundert, der vierte jene vom 14. bis 
zum 16. Jahrhundert. Beide Bände, in denen die Autoren Tornas R in cön  und 
Eloy Tejero ein immenses Material zusammengestellt haben, zeugen von einem 
staunenswerten Fleiß und gründlicher Sachkenntnis. Die Autoren der vorlie
genden drei Bände bemühen sich, in den Fußnoten die Originaltexte (grie
chisch und lateinisch) als Beleg anzuführen, so daß das Werk selbst von einem 
Leser nutzreich verwendet werden kann, der der spanischen Sprache nicht 
mächtig ist. Die theologische Sicht, wie sie für die ersten Jahrhunderte 
charakteristisch ist, behält auch in der Folgezeit ihre vordringliche Bedeutung, 
so daß die naturrechtlichen Probleme mit ihren stark kulturbedingten Lösun
gen (Inzest, Impotentia, Geschlechtsverkehr usw.) ebenfalls stark theologisch 
gefärbt sind. Die Autoren bemühen sich um sorgfältige Darstellung. Ihre 
Absicht ist, zu informieren, nicht zu kritisieren. Alle Bände zeichnen sich 
durch detaillierte Sachverzeichnisse aus. Das Werk wird als Standard-Quel
lenwerk seinen Wert für immer behalten.
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4. Die Familie

BERG, Ludwig: Familie in soz ia lth eo logisch er Perspektive.
Das klar geschriebene und ernstzunehmende Buch zeichnet sich nicht nur 
durch philosophische Tiefe, sondern auch durch theologische Gründlichkeit 
aus. Nach den Kapiteln über Wort und Begriff von Familie, über Möglichkeits
bedingungen für Familie, über Prinzipien für Familie behandelt B. die zentrale 
Frage nach der Wesensbestimmung der Familie. Entscheidend ist für B. die 
sozialphilosophische Perspektive der Familie als der ersten und grundlegenden 
Gemeinschaft der Werterfassung und Wertverwirklichung. Der soziologische 
Begriff der „Intimgemeinschaft“ erhält eine beachtenswerte ethische Vertie
fung. Von dieser ethischen Fundierung der Familie aus gewinnt B. die Sicht in 
die christlichen Elemente des Familienlebens. Angenehm ausgeglichen wirken 
die Darstellungen der in der Theologie viel diskutierten Ehezwecke (151 ff.). 
B. nutzt hier die in der Scholastik gebrauchten Begriffspaare des voluntarium 
directum und indirectum. Als direkt motiviert wird die gegenseitige Liebe der 
Eltern bezeichnet, als indirekt motiviert das Kind. Im Zusammenhang hiermit 
steht naturgemäß die von den katholischen Theologen, namentlich im An
schluß an das II. Vatikanische Konzil, besprochene Frage nach der verantwor
teten Elternschaft und im Zusammenhang hiermit nach der Geburtenbe
schränkung. B. ist sich in seiner Stellungnahme der kirchlichen Tradition 
bewußt. Er kann daher die von der Zeugungsintention getrennte Geschlecht
lichkeit, wie sie oft von Theologen im Zuge der völligen Psychologisierung der 
ehelichen Liebe vertreten wird, nicht verteidigen. Andererseits anerkennt er 
die Möglichkeit, eine Indisposition bezüglich der Zeugungsmöglichkeit zu 
verursachen. Über die Mittel äußert sich B. mit Recht nicht, weil diese Frage 
nicht mehr typisch ethischer Natur ist. Ethisch sei, so sagt er (174), gefordert, 
daß dem ganzheitlichen Charakter der ehelichen Liebe nicht zuwidergehandelt 
werde. Worin dieser ganzheitliche Charakter besteht, hat B. in seinem Buch 
eingehend geschildert.

ELLIOTT, Katherine - Hrsg.: Hat die Familie n och  e in e  Zukunft?
In zwölf Beiträgen sprechen Humanwissenschaftler verschiedener Branchen 
zum Thema der Familie, wobei die Probleme der Ehe, der Empfängnisverhü
tung, der Kindererziehung, der Schule, des Ehe- und Familienrechts, des 
Wohnungsbaues u. a. miteingeschlossen sind. Die wissenschaftliche Grund
orientierung ist bei allen die gleiche, nämlich die der empirischen Wissen
schaften, wobei ausdrücklich erklärt wird, daß man sich damit nicht nur zum 
naturwissenschaftlichen Wissenschaftsbegriff bekenne, sondern auch die sittli
chen Phänomene miteinschließe, allerdings nur als Fakten, abseits jeder nor
mativen Ordnung. Die Familie steht bei allen Autoren im Fluß der Entwick
lung. In seiner Zusammenfassung bekennt sich Alex C om fort ausdrücklich zur 
Theorie der Adaption der Familie gegenüber allen irgendwie ideologisch ge
prägten Vorstellungen. Dennoch steht hinter sämtlichen Ausführungen der
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von Ronald F le tch er  geäußerte ethisch geprägte Gedanke, daß die Familie 
mit hineingeholt werden sollte in den Prozeß der Umwandlung von der tradi
tionellen Empfindung zum rationalen Ideal. Das rationale Ideal kommt in 
etwa mit dem überein, was Ai. Weber „Ethik der Verantwortung“ genannt hat. 
Ehe und Familie sollen als Institutionen danach beurteilt werden, inwieweit 
sie Ausdruck individueller, persönlicher Verantwortung sind. Welches also die 
Form der Gruppe Familie sein mag, hängt ganz von der Entwicklung der 
Gesellschaft im allgemeinen ab, innerhalb deren sich die Familienglieder jene 
Lebensform suchen, die ihnen entsprechend ihrer Verantwortung als die 
richtige und ansprechende erscheint.

RAPOPORT, Rhona - RAPOPORT, Robert: Une fam ille, deux carrières.
Eine soziologische Untersuchung über die das Familienleben betreffenden 
Erfahrungen von Eltern, die beide im Erwerbsleben engagiert sind.

6. Erziehung — Schule

DENNINGER, Erhard: Das H ochschu lrahm engesetz - Kernstück e in er Bil
dun gsreform  ?
In seiner Analyse des deutschen Bildungsrahmengesetzes (Drucksache des 
Deutschen Bundestages VI/1873) tritt D. für eine mit der gesellschaftlichen 
Entwicklung Schritt haltende Funktionalisierung des Bildungswesens ein. 
Nicht das Nachvollziehen eines dogmatisierten Lehrstoffes sei erstes Anliegen 
der Hochschulbildung, sondern vielmehr das kritische und methodische Fra
gen und Antworten, natürlich im Zusammenhang mit dem unvermeidlichen 
Prozeß der Wissensaufnahme. An sich war dies immer das Ideal der Hoch
schule, schon im Mittelalter mit seiner „sic-et-non-Methode“. Diese Lehrme
thode soll aber nun institutionalisiert werden. Hier liegt das Problem, das D. 
wohl auch sieht. Daß die Ordinarienuniversität, wie sie sich allmählich heraus
gebildet hat, aufgeweicht werden muß, wie D. betont, kann man nur bejahen. 
Die Partizipation, für die D. eintritt, ist ohne Zweifel ein wichtiges Instru
ment. Nur scheint sich D. noch nicht genug Rechenschaft zu geben über die 
Möglichkeit, daß subversive Kräfte, die erfahrungsgemäß immer aktiver sind 
als die Studenten, die an ihr Studienziel zu kommen wünschen, den „Dialog“ 
zur vollen Umstrukturierung ausnützen. Es ist leichter, Forderungen an die 
Lehrkräfte zu stellen, als Wissen zu produzieren, das dem Ausbildungsstand 
(auch der Professoren) noch nicht entspricht noch auch entsprechen kann.

ESSENER GESPRÄCHE ZUM THEMA STAAT UND KIRCHE, 5.
Der Band behandelt aktuelle Probleme des Religionsunterrichts. Vom religi
onspädagogischen Standpunkt aus berichten Klaus Wegenast (evangelisch) und 
Paul S ch ladoth  (katholisch). Der evangelische Theologe hat insofern einen 
leichteren Zugang zum kritisch eingestellten Schüler, als er ihm keine dogma-
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tisch feste Lehre anbieten muß. Die verschiedenartigen Ausdrucksformen 
christlichen Glaubens sind mehr oder weniger unverbindlich. Dagegen steht 
der katholische Theologe vor der Frage, ob er dem seinem Alter entsprechend 
auf Kritik eingestellten Hörer nur Information über Glaubenswahrheiten und 
ihre verschiedene theologische Formulierung geben oder ob er die dogmatisch 
umschreibbare kirchliche Lehre „verkünden“ solle, um auf diese Weise zu 
kirchlicher Gläubigkeit zu erziehen. Sch ladoth  scheint der Verkündigungs
aufgabe des Religionslehrers den Abschied geben zu wollen. Er spricht sich 
mehr für den Informationscharakter des Religionsunterrichts aus. An sich 
könnte man dafür noch Verständnis aufbringen, weil der junge Hörer leichter 
geneigt sein wird, Lehren anzunehmen, die objektiv ohne Beeinflussungsab- 
sicht vorgetragen werden. Dabei müßte man aber voraussetzen, daß der betref
fende Religionslehrer etwas mehr weiß und auch will, als was Sch ladoth  
voraussetzt. Das „gewandelte“ Theologie- und Kirchenverständnis allein kann 
dem jungen Menschen auch nichts bieten, sicherlich nicht in dem Sinne, wie es 
vonseiten der katholischen Kirche erwartet werden muß. Wenn z. B. der 
Religionsunterricht auf der Basis der politischen Theologie von heute aufge
baut würde, wäre es besser, ihn durch allgemeine Religionskunde zu ersetzen. 
Klar und übersichtlich sind die Ausführungen von E mst Friesenhahn  über die 
rechtliche Stellung des Religionsunterrichts in Deutschland. Aus seinen Aus
führungen geht hervor, daß der Staat den Kirchen eigentlich mehr Rechte 
übergeben hat, als ihre Theologen zur Zeit auszunutzen vermögen, weil die 
Theologen ihre Aufgabe selbst in Frage stellen.

STOCK, Martin: Pädagogische F reiheit und  p o lit is ch er  A uf trag d e r  Schule.
St. untersucht die verschiedenen Schulverfassungen der Bundesländer 
Deutschlands. Und zwar analysiert er sie nach den pädagogischen Grundsätzen, 
die darin impliziert sind. Einen weiten Raum nimmt darum die Darstellung 
der Erziehungsmethode, vor allem des Erziehungszieles ein. Danach bestimmt 
sich die Einflußnahme auf Erziehung und Schule vonseiten der Lehrer, der 
Eltern und des Staates. Die diesbezüglichen Darlegungen sind ohne Kenntnis 
des soziologischen Vokabulars wohl kaum verständlich. Die Erziehung zur 
Mündigkeit bedingt eine „emanzipatorische“ Schulverfassung. Es wird Wert 
auf das „schulische Eigenständigkeitsregulativ“ gelegt. Bereits vom Schulabsol
venten, der in die Karriere eines Lehrers einzusteigen die Absicht hat, muß die 
„emanzipative Qualität“ erwartet werden können. „Wissenschaftsfreiheit und 
pädagogische Freiheit bedingen und stützen sich gegenseitig und dienen ge
stuft gemeinsam der Fortpflanzung von .Aufklärung1 in die Systeme“ (299).

WETH, Rudolf - GESTRICH, Christof - SOLTE, Ernst-Lüder: T heo log ie an 
staatlichen  Universitäten?
In einem sowohl philosophisch (Auseinandersetzung besonders mit H. A lbert) 
wie auch theologisch (Diskussion mit dem Theologiebegriff von Karl Barth) 
tief fundierten Artikel beschäftigt sich Weth mit dem eigenständigen wissen-
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schaftlichen Wert der Theologie. Gestrick geht dem Gedanken nach, inwieweit 
sich dogmatische Orientierung, die ja  auch für die evangelische Theologie gilt, 
von Dogmatismus frei hält im Sinne eines immer noch möglichen theologi
schen Pluralismus, immer nur auf der dogmatischen Authentizität des Christ
lichen. Soltes Ausführungen über die theologischen Fakultäten im Verfas
sungsrecht der Bundesrepublik Deutschland verdienen besonders Beachtung 
im Hinblick auf die klare Definition der weltanschaulichen Neutralität, die, 
wie Solte darlegt, nichts zu tun hat mit Absage an alle Weltanschauungen. Aus 
den Beiträgen geht hervor, daß die theologischen Fakultäten einen gesell
schaftlich konstruktiven Beitrag zu leisten vermögen, daß sie sich aber nur so 
lange an der Universität heimisch fühlen können, als man ihren wissenschaftli
chen Charakter nicht mit dem der anderen, profanen Wissenschaften gleich
setzt.

8. Gemeinde, Dorf, Stadt

HELMS, Hans G. - JANSSEN, Jörn - Hrsg.: K apita listischer Städtebau.
In den meisten der neun Artikel kommt die Ansicht zum Ausdruck, daß alle 
Theorie des Wohn- und Städtebaues im Grunde nur der Beruhigung der 
kapitalistischen Gesellschaft dienen sollte, also Flickwerk im Sinne der Bour
geoisie sei. Im Geist des Marxismus-Leninismus gibt es, so wird betont, an der 
Architekturfront wenig zu tun. Die Gesellschaft müsse durch die Arbeiter
klasse revolutionär umgestaltet werden. Erst auf dieser Basis könne man über 
zweitrangige Dinge weitersprechen.

TOYNBEE, Arnold J .: Unaufhaltsam w ächst d ie Stadt.
T. gibt eine Darstellung über den Wandel des herkömmlichen Stadtbildes, wie 
er sich in der Entwicklung zur modernen Großstadt manifestiert.

12.4 Berufsständische Ordnung

MAYER-TASCH, Peter Cornelius: K orpora tivism us und Autoritarismus.
Im ersten Teil dieser Habilitationsschrift behandelt M.-T. die philosophische 
Grundlegung des Korporativismus. Im Zentrum steht, und zwar mit Recht, 
der sozialphilosophische Universalismus. Den Solidarismus sieht M.-T. eben
falls im Zusammenhang mit der korporativen Idee. Er übersieht allerdings 
dabei die eigentlichen historischen Quellen des Solidarismus, die alles andere, 
sogar das Gegenteil sind von dem, was man unter Universalismus zu verstehen 
hat. Der Solidarismus ist in seiner Wurzel eine typisch individualistisch 
orientierte Gesellschaftsontologie. H. P esch , der ganz in der Tradition von
L. Taparelli steht, dürfte auf keinen Fall im Zusammenhang mit dem gebracht 
werden, was man als Korporativismus abzuwerten versucht. Seine marktwirt
schaftliche Auffassung von der Wirtschaftsordnung gibt davon beredtes
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Zeugnis. Die Ausführungen des Verf. bezüglich des Subsidiaritätsprinzips sind 
schwach. Im zweiten Teil kommen zwei Formen des ständisch-korporativen 
Staates, das faschistische Italien und das „nationalsyndikalistische“ Spanien 
zur Sprache. Über Spaniens Syndikalismus vom rein staatsrechtlichen Ge
sichtspunkt aus zu schreiben, dürfte wohl nicht angehen. Die Zusammenhänge 
sind ebenfalls soziologisch und auch geschichtlich zu sehen. Überhaupt 
beunruhigt es den Sozialphilosophen, daß durch den zweiten Teil die im 
ersten Teil behandelte Korporativismusidee nun auf solch staatsrechtliche 
Formulierungen ausmünden sollte. Die Wirtschaftsverfassung der Niederlande 
verkörpert in glücklicher Weise Elemente der leistungsgemeinschaftlichen 
Ordnung (die durchweg fälschlicherweise mit berufsständischer Ordnung 
gleichgesetzt wird). Zwar ist auch die niederländische Idee, vor allem von 
Wirtschaftswissenschaftlern, angegriffen worden. Sie hat aber doch einen 
beachtlichen Wirklichkeitswert bewiesen.

13.1 Der Staat als sozialer Verband — Allgemeines

BERBER, Friedrich: Das Staatsideal im Wandel d er W eltgeschichte.
B. gibt einen umfassenden Überblick über das Staatsdenken, das sich sowohl 
in den verschiedenen Staatstheorien als auch in den staatlichen Institutionen 
niedergeschlagen hat. Er bezieht hierbei auch außereuropäische Länder ein 
(das ägyptische Königtum, die mesopotamischen Staatsideale, die israelische 
Theokratie, den chinesischen Moralstaat, das indische Staatsideal). Er be
schreibt das griechische, römische, christliche, altislamische, germanische, 
mittelalterliche Staatsdenken, die Staatsideale der Reformatoren usw. bis zu 
den aktuellen sozialistischen Staatsidealen. Der Wert des Buches liegt in der 
großen Übersicht, weniger in der Darstellung von Einzelheiten. Der Leser wird 
mit einer Unzahl von gesellschaftlichem und politischem Denken bekannt. Der 
Begriff „Staat“ ist entsprechend der Absicht des Verf. sehr weit gefaßt im 
Sinne des soziologischen Staatsbegriffes, d. h. des Staates, der das gesamte 
gesellschaftliche Leben umgreift und zur Einheit gestaltet. Über einzelne 
Unklarheiten und pauschale Aussagen wird man großzügig hinwegsehen 
müssen, da B. seine Aussagen über einzelne Autoren nicht mit einem 
authentisch zu belegenden Text verknüpft, sondern lediglich einen allgemeinen, 
oft über den Autor selbst hinausreichenden und der Zeitgeschichte entnom
menen Eindruck wiedergibt.

13.2 Natur und Ziel des Staates

FORSTHOFF, Ernst: Der Staat d er Industriegesellscha ft.
F. geht es um die Rettung des Rechtsstaates. Er stellt fest, daß die Technik die 
gesamte gesellschaftliche Struktur verändert und den Staat mit sozialen
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Aufgaben belastet, die die Rechtsordnung in dauernden Fluß bringen. Die 
Konzeption des Staates als juristischer Person habe die Macht vom Macht
träger getrennt. Die Verfassung sei in die politische Mühle geraten. Das 
Verfassungsgericht übernehme Aufgaben, die der gesetzgebenden Gewalt 
zuständen. Die Rechtsprechung werde zu einer unstabilen Gesetzesinterpreta
tion. Dem Staat fehle die Grundlage für eine echte Befehlsgewalt, da der 
freiheitlich gesinnte Staatsbürger die Dispositionen zum bürgerlichen Gehor
sam nicht mehr aufbringe. Es ginge ihm nicht mehr um Rechtssicherheit, 
sondern um soziale Gleichheit.

LOMPE, Klaus: G esellschaftspolitik  und  Planung.
In dieser gründlichen, eine beachtliche Literatur verarbeitenden Habilitations
schrift geht es um die Berechtigung, die Notwendigkeit und die Bedingungen 
politischer Planung im demokratisch verfaßten Staat. Das dem gesamten 
Fragenkomplex politischer Planung zugrundeliegende Problem besteht zu
nächst in der Definition des Verhältnisses von Staat und Gesellschaft. 
Gegenüber der Auffassung einer strikten Trennung von Staat und Gesellschaft 
verweist der Verf. auf die Komplementarität dieser beiden Bereiche im 
Verfassungsverständnis wie auch in der Verfassungswirklichkeit der modernen 
Demokratien. Der moderne demokratische Staat hat sich nach Darstellung des 
Verf. vom liberalen Rechtsstaat zum sozialen Rechtsstaat entwickelt. Die 
Berechtigung und Pflicht des Staates zur politischen Planung resultiert, wie 
der Verf. im besonderen am Beispiel der Gesellschaftsordnung der Bundes
republik Deutschland darstellt, aus der Anerkennung des Sozialstaatsprinzips. 
Demzufolge besitzt der Staat nicht mehr die Rolle eines rein formalen 
rechtlichen Rahmens zum Schutze der individuellen Freiheiten, sondern die 
Aufgabe, durch eine aktive Gesellschaftspolitik zur Verwirklichung einer 
gerechten Gesellschaftsordnung beizutragen. Dies ist, wie aus dem Buch 
ersichtlich wird, ohne politische Planung nicht möglich. Sind aber, so fragt der 
Verf., Demokratie und politische Planung überhaupt vereinbar? Man wird die 
Frage nur unter der Voraussetzung der Ablehnung einer ideologischen 
Verabsolutierung von „Demokratie“ einerseits, „politischer Planung“ anderer
seits positiv beantworten können. L. weist sowohl die demokratische 
Ideologie einer vollkommenen Volksherrschaft als auch die Idee der zur 
politischen Planung angeblich notwendigen Technokratie zurück. Der Politiker 
kann, wie der Verf. darstellt, letztlich nicht einzig auf der plebiszitären 
Meinung aufbauen, er muß selber verantwortlich planend handeln. Bei aller 
Anerkennung der gegenüber einer ideologisch verabsolutierten demokratischen 
Gesellschaftsmeinung autonomen politischen Planung muß diese dennoch, wie 
der Verf. zeigt, dem demokratischen Erfordernis gerecht werden. Aus diesem 
Grunde hat sie einerseits den Pluralismus der Gesellschaftsinteressen zu 
beachten, andererseits stets nach rechtsstaatlichen Prinzipien vorzugehen.
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SCHLAICH, Klaus: Neutralität als v erfa ssun gsrech tlich es Prinzip.
Die gründliche, in Stellungnahmen allseitig abgewogene Habilitationsschrift 
bezieht sich auf das deutsche Staatsrecht, ist aber für die Aufhellung des 
Begriffspaars Pluralismus — Demokratie von allgemeiner staatsrechtlicher und 
sogar staatsphilosophischer Bedeutung. Sch. untersucht die verschiedensten 
Sachbereiche, in denen die freie Meinungsbildung vonseiten einer Entschei
dungsmacht zu respektieren ist, sei diese Entscheidungsmacht in der Hand des 
Staates, einer Verwaltung oder sonst einer gesellschaftlichen Gruppe. Es 
kommen Themen zur Sprache wie: Neutralität in der Administration, in der 
Rechtsprechung (im allgemeinen, im besonderen der Verfassungsgerichts
barkeit, des Arbeitsgerichts, des Rechnungshofes, der Bundesbank, des 
Staatsoberhauptes), Neutralität des Staates im Rundfunk- und Schulwesen, in 
der Wirtschaftspolitik, in Arbeitskonflikten, Neutralität im gesellschaftlichen 
Bereich (hier sich beschränkend auf die Neutralität der Gewerkschaft im 
Hinblick auf die Kirchen und die Parteien), Neutralität im Staatskirchenrecht. 
Am schärfsten kommt die Problemstellung wohl in der Schulfrage zur 
Geltung. Deswegen kommt Sch. öfters auf diesen Streitpunkt zu sprechen. 
Der Staat ist einerseits für die kulturelle Entfaltung der Gesellschaft die letzte 
Instanz, andererseits aber hat er die Pluralität der Weltanschauungen zu 
respektieren. Eine einfache Lösung des Neutralitätsproblems könnte man in 
der Formulierung eines Minimalkonsenses durch den Staat erblicken. Darauf 
aufbauend ließe sich eine univoke Definition der Gesellschafts- und Kultur
politik finden. Mit Recht wendet sich Sch. gegen diese Auffassung, weil sie 
nichts anderes bedeutet als eine Totaldemokratisierung, einen Verzicht auf die 
plurale Gesellschaftsstruktur. Man darf wohl Sch.s Ausführungen (bes. 252 ff.) 
nicht dahin verstehen, daß er überhaupt die Notwendigkeit eines Minimalkon
senses abstreitet. Denn die Offenheit des Staates in Kulturfragen kann 
sicherlich Zusammengehen mit einem Minimalkonsens. Irgendeine Basis muß 
gefunden werden, von der aus der Staat, in der Demokratie selbstverständlich 
zurückhaltend, seine Kulturaufgabe noch wahrzunehmen vermag. Sch. unter
streicht selbst, daß das deutsche Grundgesetz nicht im wertfreien Raum 
schwebe. Die Entscheidung, wann eine gesellschaftliche Gruppe gegen die 
freiheitliche Ordnung verstößt, setzt irgendwelche allgemeine minimale 
Wertvorstellungen voraus.

13.6 Bevölkerungspolitik 

EHRLICH, Paul: Die B evölk erungsbom be.
Nach Darstellung des zu erwartenden Bevölkerungszuwachses und des mit der 
Zukunftsfrage der Menschheit verbundenen Umweltschutzproblems empfiehlt 
E. die verschiedenen Methoden der Zuwachshemmung, wobei er vor allem 
auch staatliche Maßnahmen im Auge hat. In einem „Dokumentationsanhang“ 
werden Auszüge aus Leserbriefen (!) an die Zeitschrift „Science“ geboten.
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13.7 Staatshaushalt — Steuern

OSSENBÜHL, Klaus Hermann: Die g e r e ch t e  Steuerlast.
In der reich dokumentierten, sowohl von finanzwissenschaftlichen Kennt
nissen wie auch philosophischer Einsicht getragenen Studie untersucht O. ein 
Thema, das bei der Behandlung der Problematik der gerechten Steuervertei
lung im allgemeinen nur nebenbei und nur unzulänglich berücksichtigt worden 
ist, nämlich den Zusammenhang zwischen Steuerverteilung und Staatsphilo
sophie. O. bemüht sich um scharfe Abgrenzung seines Themas. Es geht ihm 
nur um die gerechte Steuerverteilung bezüglich des fiskalischen Steuerzieles, 
d. h. der Finanzmittelbeschaffung. Daß eine solche Betrachtung der Steuerge
rechtigkeit ohne unmittelbare Mitbetrachtung der gerechten Steuergeldver
wendung möglich ist, weist O. zwingend nach. Die Staatsphilosophie, d.h. die 
grundsätzliche Erklärung des Verhältnisses zwischen Staat und Bürger ent
scheidet, so sagt O-, darüber, ob überhaupt ein unmittelbarer Zusammenhang 
zwischen Einnahmen und Ausgaben des Staates nach Art und Umfang 
bestehe. Die Höhe des Gesamtsteueraufkommens vorausgesetzt, ist die Frage 
nach dem Verteilungsprinzip der Steuerlast nicht etwa wertneutral, sondern 
eminent ethisch, näherhin sozialethisch, da es im Grunde darum geht, welche 
wechselseitige Beziehung zwischen Staat und Individuum man voraussetzt. O. 
verfolgt die staatsphilosophisch denkbaren Verteilungsschlüssel entsprechend 
dem Grad der Integration des Individuums in die staatliche Gemeinschaft, 
d. h. entsprechend den steigenden sozialen Leistungsverpflichtungen des 
Individuums gegenüber dem Staat. Die Auffassungen reichen vom extremen 
Individualismus bis zum extremen Sozialismus. Wenngleich die liberalistische 
Steuerverteilung heute kaum noch praktische Bedeutung hat, mußte sie doch 
zur Erhellung einiger mit ihr in Beziehung stehenden, in anderen nicht-libera- 
listischen Staatsphilosophien neu belebten Prinzipien besprochen werden (Aequf 
valenz-, Nutzen-, Fähigkeitsprinzip). Ein eigenes Kapitel widmet O. der 
wahlhandlungstheoretischen Steuerverteilung. Daran schließt sich die Betrach
tung der neoliberalen Steuerverteilung, sowie des Opferminimumprinzips an. 
Einen ausgedehnten Raum nimmt die Steuerverteilung im sozialen Rechtsstaat 
ein. Das Leistungsfähigkeitsprinzip wird hier in allen seinen Anwendungen 
eingehend besprochen. In einer auf dem Ganzheitsbegriff aufgebauten 
Staatsphilosophie kann sich das Problem der gerechten Steuerverteilung erst 
stellen, wenn das privatwirtschaftliche Ordnungsprinzip wirksam anerkannt 
ist. Der sozialistische Staat fällt darum aus der Betrachtung aus. O. behandelt 
als ganzheitliche Staatsphilosophie mit privatwirtschaftlichem Ordnungsprin
zip den Universalismus im Sinne der Schule von O. Spann. Das rund 24 Seiten 
umfassende Literaturverzeichnis stellt in dieser Studie nicht etwa nur ein 
Ornament dar, sondern weist die Schriften auf, die O. gründlich durchgearbei
tet und sachlich wie kritisch verwertet hat.
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SELMER, Peter: S teuerin terven tion ism us und Verfassungsrecht.
S. behandelt in dieser reich dokumentierten Habilitationsschrift (Rechtswis
senschaftliche Fakultät der Universität Frankfurt/M) im ersten Teil die Frage 
nach dem Ziel der Steuer, im zweiten Teil geht er auf Probleme ein, die sich 
aus der steuerrechtlichen Kompetenzordnung in der Bundesrepublik Deutsch
land ergeben. Wenngleich auch der erste Teil ganz im Rahmen der deutschen 
Rechtsverhältnisse steht, so ist er doch von grundsätzlicher Bedeutung, zumal 
S. Vergleiche zu anderen Ländern zieht. Die gebräuchliche Kennzeichnung der 
Steuer einzig durch die Motivation, daß (im Sinne der fiskalischen Orientie
rung) die Erzielung von Einkünften für die Staatskasse Erstabsicht des 
Steuergesetzes sein müsse, während alle außerfiskalischen Ziele höchstens als 
Nebenabsicht erscheinen dürften, sieht S. als zu eng an. Allerdings bezeichnet 
es S. als unabdingbar, daß der Gesetzgeber weiß und billigt, daß das jeweilige 
Gesetz tatsächlich zur Erzielung von Einkünften führt (125). Nicht mehr in 
den Bereich der Steuern fallen jene außerfiskalischen Interventionen, die 
ausgesprochenerweise ein bestimmtes Verhalten im Normadressaten im Sinne 
eines Gebotes oder Verbotes erzielen oder verhindern sollen (123).

15.9 Interessenverbände und Staat

EHRLICH, Stanislaw: Le p ou vo ir  e t  les g r ou p e s  d e  pression .
Die aus dem Polnischen übersetzte Schrift zeigt in einer Analyse der pressure 
groups kapitalistischer Länder die Beziehungen zwischen Klassenbewußtsein 
und Interessen wie auch die Verkettung von Interessen jeglicher Art mit der 
politischen Ordnung. Die grundlegenden Unterschiede in den Interessen sieht 
E. in dqr Klassenteilung verwirklicht. Die sorgfältig gearbeitete Studie ist 
reich dokumentiert.

16.3.3.1 Sozialpolitik — Allgemeines

MENNINGEN, Walter - Hrsg.: U ngleichheit im Wohlfahrtsstaat.
M. hat den Alva-Myrdal-Bericht in dem das schwedische Modell der Sozial- 
und Kulturpolitik grundsatzhaft dargestellt wird, überarbeitet und gekürzt. 
Der Einfluß der öffentlichen Gewalt auf die Gesellschaftspolitik wird beinahe 
auf jeder Seite sichtbar. Zwar wird z. B. im Bildungssektor auch den freien 
Verbänden eine von der Öffentlichkeit zu unterstützende Tätigkeit einge
räumt. Doch wird dabei in erster Linie an die Gewerkschaft gedacht 
entsprechend dem Grundgedanken, daß die Solidarität eine Solidarität der 
Arbeiterschaft sei. Man hat manchmal den Eindruck, als ob gerade die 
staatliche Organisation von Kultur und Bildung den Standard der Bildung 
notwendigerweise steigern müsse.
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16.3.3.4 Soziale Versicherung

SCHREIBER, Wilfrid: Zum S ystem  Sozialer S icherung.
Die Sammlung von Aufsätzen ist in drei Kapitel gegliedert. Im ersten werden 
die grundsätzlichen Darlegungen zur Sozialversicherung, im zweiten die 
verschiedenen Aufsätze zur gesetzlichen Rentenversicherung und im dritten 
jene zur gesetzlichen Krankenversicherung zusammengestellt. Sch. ist der 
Autor des in Deutschland berühmt gewordenen „Schreiber-Plans“. Sch. 
anerkennt an sich die These von der Selbstabsicherung des einzelnen durch 
eigene Kapitalbildung. Er sieht sie aber als nicht verwirklichbar an. Der größte 
Teil der Wirtschaftsgesellschaft, nämlich die Arbeitnehmer, entbehrten des 
Einkommens zur entsprechenden Vermögensbildung (abgesehen vom Ge
sichtspunkt der Inflation, die das Vermögen zum Schmelzen bringt). Es bliebe 
dann nur die durch den Staat besorgte, mit Steuermitteln genährte Sicherung. 
Mit Recht aber erklärt Sch., daß staatliche Sozialpolitik als Politik der 
Korrektur des marktmäßigen Verteilungsprozesses heute weitgehend überholt 
sei. Die Wirtschaftsgesellschaft habe die Last zu tragen und nach dem Prinzip 
der Leistung zu organisieren. Die Generationen umfassende Wirtschaftsgesell
schaft wird so zum Träger der Altersversicherung. Sie vermag das Zeitproblem 
leichter zu meistern als eine Kapitaldeckung. Diese Grundidee der dyna
mischen Rente als einer Solidaritätserklärung der Generationen wird im 
einzelnen auf S. 25 ff. in juristisch formulierten Sätzen definiert.

17.1 Gesellschaftsformende, kulturelle Faktoren, 
Sozialpädagogik — Allgemeines

DEUSSEN, Giselbert: Ethik d er  Massenkommunikation b e i Papst Paul VI.
D. geht in dieser auf gründlicher Dokumentation fußenden Studie den 
theologischen Prinzipien nach, die den Aussprüchen Pauls VI. über die 
Informationsmedien zugrundeliegen. Er muß dabei das Grundproblem der 
natürlichen Sittengesetze berühren: deren allgemeine Gültigkeit, ihre Formu
lierung auf der sozialen und vor allem rechtlichen Ebene. Gegenüber sonstigen 
katholischen Darstellungen über das Naturrecht, die eine völlige Abkehr von 
den Prinzipien im Sinne einer von der Wesenserkenntnis abgewandten 
Situationsethik lehren, erweist sich D.s Stellungnahme als ausgeglichen und 
vom katholischen Verständnis der Tradition aus einzig vertretbar. Die 
katholisch-theologische Tradition steht unleugbar auf der Erkennbarkeit 
allgemeiner sittlicher Imperative, die nicht nur dem einzelnen, sondern auch 
der Gesellschaft als Ganzem gelten. Daraus erklären sich die vielen päpstlichen 
Interventionen gegen die entfesselte Pressefreiheit. D. gibt einen kurzen 
geschichtlichen Überblick von G regor XVI. bis zu Paul VI. Für die Geschichte 
der kirchlichen Einstellung zur Pressefreiheit wären vielleicht noch die 
Ausführungen von C.-J. P into d e  Oliveira (Information et Propagande, Paris
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1968, vgl. dort bes. das 1. Kap.) dienlich gewesen. Die kirchliche Sorge um die 
Kontrolle der Presse setzt bereits im 15. Jahrhundert mit Sixtus IV. ein. 
Beachtenswert ist die Constitutio Innozenz ’ VIII. vom 17.11.1487 (Text 
bei A. F. Utz, La doctrine sociale de l’Église à travers les siècles, Fribourg 
- Paris 21973, vol. I, S. 1470-1475). D. weist nun in sorgfältiger Ana
lyse der Dokumente nach, daß der Weg zur Anerkennung der Presse
freiheit keine Preisgabe der ehemalig gehaltenen Moral bedeutet, daß 
man vielmehr im Zug der geschichtlichen Entwicklung die Notwendig
keit erkannte, Wahrheitsüberzeugung und Wahrheit als möglichen Ge
genstand der menschlichen Erkenntnispotenz zu unterscheiden. Wahrheit 
und Freiheit, so erklärt D., gehören im publizistischen Ethos in dem Sinne 
zusammen, als die konkrete Wahrheit des Menschen eines juristisch gesicher
ten Freiheitsspielraumes bedarf, ohne den die soziale Vermittlung seiner 
Wahrheitsüberzeugung und damit „ehrliche“, wahrhaftige öffentliche Kom
munikation nicht möglich sind. Die seriöse Publikation D.s enthält im Anhang 
eine aufschlußreiche Tabelle über die pubhzistisch relevanten Äußerungen 
Papst Pauls VI. im chronologischen Überblick.

17.3 Publizistik

DITTRICH, Norbert: Pressekonzentration und G rundgesetz.
Die Dissertation, die qualitativ einer Habilitationsschrift gleichkommt, behan
delt, mit Bezug auf die BRD, in umfassender Weise das Problem der 
Pressekonzentration. D. unterstreicht die Notwendigkeit einer Vielfalt wirt
schaftlich selbständiger Zeitungsunternehmen (externe Pluralität). Das Anlie
gen einer pluralistischen Meinungsbildung sei bei externer Konzentration mit 
einer vielgestaltigen Zusammensetzung der Redaktion (interne Pluralität) 
nicht erfüllt. Eine öffentliche Kontrolle marktbeherrschender Presseunter
nehmen durch pluralistisch zusammengesetzte Presseausschüsse sei unter 
Wahrung der privatwirtschaftlichen Struktur des Unternehmens nicht nur 
zulässig, sondern sogar geboten, wenn alle verfügbaren Möglichkeiten zur 
Erhaltung oder Wiederherstellung selbständiger Presseunternehmen erschöpft 
sind. Die Organisation marktbeherrschender Presseunternehmen in Form 
bürgerlich-rechtlicher Stiftungen komme erst in Betracht, wenn durch eine 
Reform der geltenden stiftungsrechtlichen Bestimmungen die weitreichenden 
Aufsichtsrechte des Staates eingeschränkt werden. Als verfassungskonform 
stelle sich eine gesetzliche Festlegung der Unternehmensverfassung nur dar, 
wenn trotz der Einräumung redaktioneller Gestaltungsfreiheit die Richtlinien- 
kompetenz des Verlegers für den publizistischen Tätigkeitsbereich des 
Unternehmens dem Grundsatz nach bestehen bleibt. D. vertritt die gegensei
tige Unabhängigkeit von Presse und Rundfunk im Sinne einer publizistischen 
Gewaltenteilung. Allerdings erklärt er im Hinblick auf das deutsche Grund
gesetz, daß es sich nicht um einen verbindlichen Verfassungsgrundsatz
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handelt, wenngleich einer solchen rechtlichen Trennung kommunikations
politische Bedeutung zukommt.

PROSS, Harry: Die m eisten  N achrichten sind fa lsch .
P. zeigt an zahlreichen Beispielen, wie die Information durch die Infor
manten bewußt gesteuert wird, um einen bestimmten Entscheidungs
effekt im Adressaten zu erzeugen. Selbst Raum und Zeit sind ausge
wählt, um der Information ihr Kolorit zu geben. P. verlangt „Emanzi
pation“, d. h. Befreiung von diesen Fesseln im Sinne eines Dialogs über 
Wahrheit zwischen dem Informanten und dem Adressaten der Information.

17.4 Film, Rundfunk, Fernsehen

MEYN, Hermann: M assenm edien in d er  Bundesrepublik D eutschland.
Eine recht übersichtliche Zusammenschau über Stand und Probleme des 
Zeitungswesens, Rundfunks, Fernsehens und Films in der BRD. Die ersten 
beiden Teile geben einen Einblick in die historische Entwicklung der 
Pressefreiheit und die rechtliche Stellung der Presse.

WUFKA, Eduard: Die verfa ssun gsrech tlich -dogm a tisch en  Grundlagen d er  
Rundfunkfreiheit.
Die Dissertation (München) behandelt das im Titel angezeigte Problem im 
Recht der Bundesrepublik Deutschland. Sie ist aber darüber hinaus von 
grundsätzlicher Bedeutung. Im ersten Teil behandelt W. das Problem der 
Definition der Rundfunkfreiheit, im zweiten Teil die Fragen der Rundfunkor
ganisation, im dritten Teil die staatliche Aufsicht des Rundfunks. Die 
Rundfunkfreiheit ist, wie W. darlegt, kein individuellesFreiheitsrecht (etwa im 
Sinne der freien Meinungsäußerung), auch kein institutionell abgesichertes 
Freiheitsrecht, sondern ein objektiv-kollektivrechtliches Freiheitsrecht. W. 
begründet die Rundfunkfreiheit aus dem Wesen der Demokratie, die einen 
freien Dialog in der Gesellschaft fordert.

17.5 Erwachsenenbildung

OELINGER, Josef: E rwachsenenbildung in d er  d em ok ratisch en  G esellschaft. 
Bezüglich der Erwachsenenbildung stellt sich nicht nur die Frage nach dem 
Inhalt der Lehrtätigkeit, sondern vor allem nach dem Träger der Institutionen. 
Sollen es staatliche oder gesellschaftliche Einrichtungen sein,oder beides? Und 
wenn es beide sind, stehen staatliche und freie gesellschaftliche Einrichtungen 
auf gleicher Ebene? In der BRD besteht die Tendenz zur Bevorzugung der 
sog. Volkshochschulen auf staatlicher Gundlage (Bundesländer, Gemeinden 
und Landkreise). O. beschäftigt sich eingehend und mit bewundernswerter
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Klarheit mit dieser Frage. Er klärt vor allem den Begriff der „Öffentlichkeit“, 
der vonseiten der Befürworter der Volkshochschulen im Sinne von „staatlich“ 
ausgelegt wird. Von der katholischen Erwachsenenbildung sagt er, sie gehe 
weder in der religiös-theologischen Bildung auf, noch sei sie nur auf 
„Seelsorge“ und Pflege des kirchlichen Selbstverständnisses ausgerichtet. Sie 
wende sich mit ihrer weltbezogenen Thematik unter dem Blickpunkt der 
Eigenwertigkeit der Welt den Fragen der Gesellschaft, der innerstaatlichen und 
der internationalen Ordnung, also ausdrücklich dem „Öffentlichen“, zu.

26 Utz, Bibliographie VIII
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IV.

DIE WIRTSCHAFTLICHE ORDNUNG

1.1 Allgemeine wirtschaftswissenschaftliche Veröffentlichungen 

GABLERS WIRTSCHAFTS-LEXIKON.
Das monumentale Wirtschaftslexikon hat im Laufe der letzten fünf
zehn Jahre verdientermaßen eine Auflagenhöhe von über hunderttau
send Exemplaren erlebt. Es will auf dem gesamten Gebiet des Wirt
schaftslebens (Betriebswirtschaft, Volkswirtschaft, Steuer- und Wirtschafts
recht sowie auf kaufmännisch-technischem Gebiet) informieren. Als 
Leser ist der Praktiker in der Wirtschaft gedacht. Das Werk ist aber ebenso 
nützlich für sozialwissenschaftliche Fachleute, die sich rasch auf einem 
benachbarten Gebiet Rat holen wollen. Man ist erstaunt über die Reichhaltig
keit der hier gebotenen Begriffe, die von den umfassenden wirtschaftlich und 
rechtlich bedeutenden Termini bis zum „Bleistift“ im Büro reichen. Auch für 
die Wirtschaft bedeutende Personen, wirtschaftspolitische Richtungen, Organi
sationen, Länder mit ihrem wirtschaftlichen Potential werden aufgeführt. Was 
immer wirtschaftliche Konsequenzen hat, findet Erwähnung: Äquivalenzprin
zip, Arbeit, Arbeiter, Arbeitsrecht, Bevölkerungslehre und -politik, Bieden
kopfgutachten, Bolschewismus, Ehe und Wiederverheiratung, Eigentum,Ein
kommen, Entwicklungsländer, Friedensforschung, Interventionismus, Marxis
mus, Mitbestimmung, Mutterschutzgesetz, Nominalismus, Sozialwissen
schaften, Staatskapitalismus, Umweltschutz usw. Im Hinblick auf die ausge
sprochen praktische Zielsetzung sind die grundsätzlichen Themen aus 
Wirtschaft und Gesellschaft kürzer, aber dennoch präzis gehalten. Die 
Bearbeiter der einzelnen Stichwörter strebten nach übersichtlicher, gut 
aufgeteilter Darstellung. Bewertungen einzelner Theorien werden zurückhal
tend geäußert, es sei denn, es handle sich um rein technisch relevante Themen 
(wie z. B. in der Buchführung). Bemerkenswert ist, daß auch fremdsprachige, 
vor allem englische Fachausdrücke erklärt werden.

WEGE UND IRRWEGE ZUR EUROPÄISCHEN WÄHRUNGSUNION.
Das Werk, an dem unter Mitwirkung von Paul K ellenbenz  vier Autoren 
gearbeitet haben (Hans Willgerodt, A lexander D omsch, R u d o lf Hasse, Volker 
Merx), ist aus einem 1970 dem deutschen Bundesministerium für Wirtschaft 
eingereichten Gutachten entstanden. Es ist eine wirtschaftstheoretische Studie
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von wirtschaftspolitischer Bedeutung ersten Ranges. Es werden behandelt: 
Ursachen der wirtschaftspolitischen Konflikte in der EWG, Vorschläge zur 
Bildung einer neuen Währungsunion, Konzept für die Weiterentwicklung der 
EWG-Integration zur Währungsunion, Vorschläge für die Übergangszeit. Es 
wird deutlich, daß nur auf dem Boden einer gemeinsamen Wirtschafts-, 
Struktur- und vor allem Kreditpolitik eine Lösung gefunden werden kann. 
Nicht zuletzt wird auch klar, daß nur durch Preisgabe der eigenen Entschei
dung einzelner Staaten, also auf dem Wege einer Beschränkung der Souveräni
tät, die Gemeinschaft lebensfähig ist. In all dem ist eingeschlossen, daß auch 
die Interessenpolitik innerhalb der einzelnen Staaten gedämpft wird (Tarifpo
litik). Vom grundsätzlichen Gesichtspunkt aus stellt man fest, daß die Freiheit 
in der Wirtschaft zwar unabdingbar ist, daß sie aber einer gemeinsamen 
Planung eingeordnet werden muß.

1.7 Wirtschaftsphilosophie

LUTZ, Friedrich A.: P olitisch e Ü berzeugungen und nationa lök onom ische 
Theorie.
Anläßlich des70.Geburtstags von L. veröffentlicht das Walter Eucken Institu t 
sechs seiner Vorträge: Politische Überzeugungen und nationalökonomische 
Theorie, Das Problem der Wirtschaftsprognosen, Liberale Anschauungen über 
die Wirtschaftsordnung, Das Werturteil in der Wirtschaftswissenschaft, Verste
hen und Verständigung in der Wirtschaftswissenschaft, Wirtschaftliche Ent
wicklung in der Sicht ökonomischer Denker. In den Anhang sind zwei 
Aufsätze aufgenommen, die beide (wenngleich deren erster nicht aus der 
Feder von L. stammt) die Grundhaltung des wirtschaftswissenschaftlichen 
Forschens von L. wiedergeben. L. ist in seinen Darstellungen Philosoph, so 
sehr er sich bemüht, analytisch fachwissenschaftlich korrekt zu bleiben. Er ist 
der Auffassung, daß bereits das Grundanliegen, warum man überhaupt 
Wirtschaftswissenschaft treibt, eine ethische Wertung darstellt, die weitere 
Werturteile nach sich zieht. Besonders instruktiv ist der Artikel über das 
Werturteil. Gemäß L. darf der Nationalökonom (vor allem der Verfasser von 
Gutachten) die Wertfrage nicht mißachten.

1.8.1 Wirtschaftsethik — Geschichtliches

DE ROOVER, Raymond: La P en sée é con om iq u e d es s co la stiq u es .
R. gibt einen Überblick über Methode, Gegenstand und Hauptthesen der 
scholastischen Wirtschaftsethik. Es wird deutlich, daß die Scholastiker mit 
ihrer Wert- und Preislehre das marktwirtschaftliche Denken begründeten.
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1.8.2 Wirtschaftsethik — Allgemeine Traktate 

BAUDHUIN, Fernand: D éon to logie d e s  affaires.
Das nun schon in siebter Auflage erscheinende Handbuch der Geschäftsmoral 
gibt einen imposanten Überblick über die verschiedenen Pflichten, die dem 
Unternehmer und Finanzmann in einer Konkurrenzwirtschaft obliegen. 
Eingehend behandelt B. die Legitimität des Gewinnstrebens, indem er es in den 
Rahmen der wettbewerblichen Gerechtigkeit stellt. Dann spricht er von der 
Pflicht der Befolgung der positiven Gesetze (mit Bezug auf Belgien), von den 
allgemein für die Unternehmensleitung und Geschäftsführung nötigen Tugen
den, von Handlungen im Geschäftsleben (gerechte Preisfestsetzung, Einhal
tung des gebundenen Preises usw.), von den Beziehungen zwischen den 
Konkurrenten, von den finanziellen Operationen (dabei z. B. auch von den 
Börsengeschäften), von sonstigen Pflichten wie den politischen, sozialen, 
fiskalischen, von der Pflicht zur beruflichen Ausbildung usw. Es gibt kaum 
eine moralische Konfliktsituation, die nicht besprochen würde. Sogar von den 
Schmiergeldern im Geschäftsleben ist die Rede.

ZYBON, Adolf: Wirtschaftskriminalität als gesam tw irtsch a ftlich es P rob lem .
Z. zeigt in dieser tiefgründigen Schrift die Stellen auf, an welchen im 
kapitalistischen Wirtschaftssystem die Selbstsucht, der Betrug, das sich auf 
fremde Kosten Bereichern, kurzum die Grenzmoral sich breit machen kann. 
Die Marktwirtschaft setzt einen Menschen voraus, dem es sittliche Pflicht ist, 
etwas zu leisten und nur durch Leistung zu verdienen. Z. weist sowohl die 
rechtlichen Maßnahmen als auch die sozialpädagogischen Institutionen auf, 
durch die eine Aufwertung der Wirtschaftsmoral erreicht werden könnte. 
Beachtenswert sind auch die Äußerungen über das Bankgeheimnis und die 
geheimen Konten.

1.9 Wirtschaftstheologie 

COSTE, René: Quel sy s tèm e écon om iqu e?
Eine ausgewogene sozialethische Studie über die beiden extremen Wirtschafts
systeme Zentralverwaltungswirtschaft und liberale Marktwirtschaft. Der Ver
fasser verteidigt ein der Wirtschaftspolitik vorgeordnetes Gesellschaftskonzept. 
Er ist daher grundsätzlich im Sinne der Marktwirtschaft nur für eine indikative 
Rahmenplanung. Er läßt jedoch die Möglichkeit einer beschränkten impera
tiven Planung zu. Die zunächst rein philosophisch sozialethischen Überle
gungen werden durch theologische Hinweise ergänzt.

ROOS, Lothar: Ordnung und G estaltung d e r  Wirtschaft.
Das wertvolle Buch ist eine Perle unter den Veröffentlichungen katholischer 
Orientierung über die Wirtschaftsordnung. R. kennt die kirchlichen Doku-
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mente. Er interpretiert sie mit abgewogenem Urteil und in Kenntnis des 
jeweiligen historischen Zusammenhangs. Die beiden ersten Kapitel behandeln 
Grundfragen der Wirtschaftsethik oder -theologie: Sinndeutung der Wirtschaft 
vom christlichen Menschenbild aus. Im dritten und vierten Kapitel geht R. auf 
Einzelprobleme ein: die menschliche Arbeit und die Institution des Eigen
tums, sodann die sittlichen und rechtlichen Wertungen aufseiten der Arbeit
nehmer und der Unternehmer im Unternehmen und in der Gesamtwirtschaft. 
Das Privateigentum als Ordnungsprinzip erhält seine volle Würdigung, ohne daß 
R. auf die liberalistische Doktrin des ursprünglichen Personenrechts auf 
Eigentum zurückgreift. Die geschichtlich feststellbaren Auswüchse der Privat
eigentumsordnung lassen sich, wie R. ausführt, durch eine dem sozialen Zweck 
des Privateigentums entsprechende Gesetzgebung vermeiden. Mit Recht betont 
R., daß das Mitbestimmungsrecht im Sinn der Parität keine Lösung für die 
volkswirtschaftliche Einordnung des Privateigentums sein kann. Was durch die 
paritätische Mitbestimmung gefordert würde, müßte auf einer über dem 
Unternehmen liegenden Ebene gesucht werden. Beachtenswert sind auch die 
Ausführungen über die Berechtigung zum Streik. Es handle sich hier um ein 
Notstandsrecht, das durch ein entsprechendes Wirtschaftsrecht eigentlich 
überflüssig gemacht werden sollte.

4.3 Der Produktionsfaktor Arbeit

BAGOLINI, Luigi: F ilosofía d e l lavoro.
Unter Philosophie der Arbeit versteht B. die Einordnung der menschlichen 
Arbeit in das Sinnganze des Lebens, und zwar eines Lebens, das auch mit dem 
Tod rechnet. Besonders eindrucksvoll sind die Äußerungen über die voll
menschliche Erfüllung der Freizeit. B. entnimmt hierbei wertvolle Gedanken 
aus dem Buch von J. P ieper über die Muße. B. kommt selbstverständlich auch 
auf die Organisation der Arbeitnehmer, die Gewerkschaften, zu sprechen. 
Diesen billigt er auch einen Platz in der Politik neben den Parteien zu.

KÜNG, Emil: Arbeit und Freizeit in d e r  nach industriellen  G esellscha ft.
Das geradezu spannend zu lesende Buch bestimmt nach allen Seiten, 
wirtschaftlich, soziologisch, ethisch und sozialethisch, den Stellenwert der 
Arbeit, stets im Hinblick auf das Gegenstück, die Nutzung der Freizeit. K. 
liegt vor allem daran, den Funktionswandel der Arbeit in der entwickelten 
Wirtschaft von heute und vor allem der Zukunft darzustellen. Die Motive der 
Arbeit in der Armutsgesellschaft und in der Wohlstandsgesellschaft, vor allem 
in der nachindustriellen Gesellschaft sind sehr verschieden. Der soziale Status 
wird, wie K. erwartet, in der Zukunft nicht mehr nach Einkommen und Beruf 
bestimmt werden, sondern nach den in der Freizeit erbrachten nicht-wirt
schaftlichen Leistungen. Damit wird auch der Übergang von der wirtschaft
lichen Arbeit in den heute noch als „Ruhestand“ bezeichneten Status
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erleichtert. Allerdings bringt die Hobby-Beschäftigung, von der K. spricht, ein 
neues Maß von wirtschaftlichen Anforderungen. K. sieht aber das Problem 
der Freizeitgestaltung tiefer als nur in der Frage, wie die Zeit zu vertreiben sei. 
Mit Recht stellt er an die höchste Stelle die Meditation. Wie aber kann man 
die kommenden Freizeitmenschen bilden, daß sie für Kulturwerte aufgeschlos
sen sind? Mit dieser Frage wird die gesamte Problematik auf das Grundthema 
geführt, nämlich die Bildung und die Bildungsmedien. Grundlegend wird dann 
auch das Anliegen sein, die Bildung als gesamtgesellschaftliches Gut, d. h. in 
Kooperation zu verwirklichen. K. glaubt, daß die Familie in der Zukunftsge
sellschaft in dieser Hinsicht mehr zu leisten vermag. Allerdings weist er hierbei 
auf eine problemgeladene Bedingung hin: sofern die Eltern zuhause bleiben 
und nicht mit Schwarzarbeit ihre innere Leere ausfüllen.

4.4 Wirtschaftliche Funktion des Managers — 
Wirtschaftsorganisation

CLEVERLEY, Graham: Z auberform el Profit.
Übersetzung des englischen Originals „Managers and Magic“. C. entwirft ein 
lebendiges Bild von der sozialen Umwelt des Managers und der Kontrolle, die 
sie auf ihn ausübt. Die Darstellung entspricht einem Feuilleton, nicht aber 
einer wissenschaftlichen Behandlung. Das „sexuelle Tabu“ darf natürlich nicht 
fehlen. Ob das Verhältnis Manager — Sekretärin gemäß einzelnen Erlebnissen ge
schildert werden darf, dürfte fraglich sein.

5. Die sozialethischen Prinzipien und wesentlichen 
Zielsetzungen jeden Wirtschaftens

GALBRAITH, John Kenneth: Wirtschaft, F riede und G elächter.
Die drei im Titel enthaltenen Substantive kennzeichnen die drei Teile dieses 
Buches, das eine Sammlung von Aufsätzen darstellt. Im ersten Teil behandelt 
G. die Fragen der Wirtschaft, die er bereits in seinem Buch „Die moderne 
Industriegesellschaft“ aufgeworfen hat. Sein Thema: Die auf Wachstum einge
stellte Wirtschaft kann das Leben nur komplizierter, nicht angenehmer gestal
ten. Der zweite Teil beschäftigt sich mit dem Entwicklungsproblem. Die 
Aufsätze des dritten Teiles enthalten in heiterer Form Erlebnisse und Schilde
rungen von Zeitgenossen.

KÜNG, Emil: Wohlstand und Wohlfahrt.
Während der Wirtschaftsethiker von den Normen sittlicher Lebensgestaltung 
aus die Zielsetzung des Wirtschaftens bestimmt und von da aus die konkrete 
Wirtschaft kritisch betrachtet, geht K. als Wirtschaftswissenschaftler den um
gekehrten Weg, indem er die augenblickliche Wirtschaft analysiert und sich die



5. Die sozialethischen Prinzipien 423

Frage stellt, inwieweit der Mensch in dieser Wirtschaft noch sinnvoll zu 
handeln imstande sei. K. stößt hierbei auf dieselben Prinzipien sinnvoller 
Lebensgestaltung wie der Ethiker. Er hat aber dem Ethiker gegenüber den 
Vorsprung, daß seine Argumentationsweise auch dem eingehen muß, der 
zunächst absolute Wertvorstellungen von sich weist. Der Wohlstandswettlauf, 
so wird klar, ist bereits bei der Absurdität angelangt. Die Vorstellung von den 
unendlichen Bedürfnissen, die befriedigt werden sollen, stimmt, wie K. über
zeugend darstellt, schon von der reinen Empirie her nicht. Die von den 
Wirtschaftlern versuchte Definition der Wohlfahrt ist ausweglos. Es bleibt, wie
K. im letzten Kapitel ausführt, nur das Umdenken von der Konsumgesellschaft 
zur Kulturgesellschaft. Wie aber soll dies geschehen? Wie vom Wachstumsfa
natismus wegkommen zur Gestaltung einer Wirtschaft, die auf gemäßigten 
Konsum eingestellt ist, die in der Arbeit noch echte Lebensgestaltung erblickt, 
ohne sie nur auf Mehrverbrauch zu finalisieren? Das Idealmittel wäre freiwilli
ges Sparen. Doch wagt K. diese Erwartung nicht als realistisch auszusprechen. 
So bleibt nur das Mittel des Zwanges. K. schlägt eine Ausgabensteuer vor. 
Inbegriffen ist hier selbstverständlich, daß die Investition nicht mehr als 
Vermögen mit Steuern bestraft wird. K. ist sich klar, daß wir in die Nähe der 
Stagnation kommen. Aber mit Recht sagt er sich, daß wir irgendwie zurück
schrauben müssen, wenn wir nicht weiterhin ins Absurde hinein produzieren 
sollen. Im letzten Grunde geht es um das wahre, nicht um das eingebildete 
Glück und Wohlbefinden des Menschen. K. weist zugleich auch auf die 
Notwendigkeit der Geburtenkontrolle hin. Das Buch K.s sollte von jedem 
Wirtschaftswissenschaftler in die Hand genommen werden. Es verdient, als 
Lebensfibel von jedem Mitglied unserer Wohlstandsgesellschaft studiert zu 
werden.

MÜLLER, Johann Baptist: Bedürfnis und G esellschaft.
Die Wirtschaft als gesellschaftliche Bereitung der materiellen Mittel zur Be
dürfnisbefriedigung hängt in ihrer Organisation entscheidend ab vom Begriff 
des Bedürfnisses. M. versucht in seiner Dissertation (Göttingen), drei grundle
gend verschiedene Definitionen des Bedürfnisses zu umschreiben, die des 
Liberalismus, des Sozialismus und des Konservatismus. Da er sich in der 
Hauptsache auf die literarischen Erzeugnisse des 18. und 19. Jahrhunderts 
beschränkt, ist unter Konservatismus die romantische Konzeption vom Le
benssinn und gesellschaftlicher Organisation zu verstehen. Die Anwendung auf 
die Gegenwartsproblematik wirkt durch diesen historischen Aspekt wohl 
etwas erzwungen. Die neokonservative Kritik an der Überflußgesellschaft hat 
mit der Romantik wohl nur das gemeinsam, daß sie ebenfalls allgemein 
wirtschaftsethische Überlegungen enthält. Sie als „konservativ“ zu bezeich
nen, lassen viele ihrer Vertreter nicht zu.
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WITTMANN, Walter: Der unb ew ä ltigte Wohlstand.
Der größere Teil dieses beachtenswerten Buches ist eine allseitige kritische 
Analyse der Wohlstandsgesellschaft, die ziellos die natürlichen Ressourcen 
ausbeutet, in der Politik kurzsichtig nur auf vor den Augen liegende Objekte 
achtet und im Sinne ihrer materiellen Interessen die demokratischen Instituti
onen abnützt. W. hat den Mut, unliebsame wirtschaftspolitische Vorschläge zu 
machen, die den sozialen Zielen der Wirtschaft deutliche Priorität gewähren. 
Da er dem wohlstandssüchtigen Konsumenten nicht traut, verficht er eine 
ziemlich strenge Lenkung der Investitionspolitik. Er ist der Ansicht, daß es 
den Politikern möglich sein sollte, nutzlose, verschwenderische und auf die 
Dauer verheerende Produktionsvorhaben zu erkennen. Dem Privateigentum 
räumt er dennoch eine bemerkenswerte Bedeutung ein. Im Zusammenhang mit 
der Umverteilung der Vermögen spricht er aber von der Verstaatlichung von 
Großunternehmen zur Ausgabe von Volksaktien ohne Bezahlung an die brei
ten Schichten (311). Das private Automobil kommt in seiner Beurteilung 
schlecht weg. Bei Personenwagen müßte, so sagt er, notfalls der Bedarfnach
weis erbracht werden, bevor ein Wagen gekauft oder ersetzt werden darf. 
Private Autos nur für Sonntagsfahrer oder Zweit- oder Drittwagen sollten 
rundweg untersagt werden. Darüber hinaus müsse die effektive Nutzungsdauer 
erheblich verlängert werden (301). Die Tarifautonomie müsse derart einge
schränkt werden, daß die Lohn- und Gehaltsforderungen dem Produktivitäts
fortschritt weitgehend angepaßt sind. Auch dem Streikrecht sollen engere 
Grenzen gesetzt werden. Jedenfalls käme es für Krankenhäuser, Post, Eisen
bahn, Energieversorgung und für jedwede für die lebenswichtige Versorgung 
notwendige Produktion und Dienstleistung nicht in Betracht.

6. Wirtschaftssysteme

BERNHOLZ, Peter: Grundlagen d er  P olitisch en  Ökonomie, I.
B. betont zwar in seinem Vorwort, daß diese Studie von jedem gelesen werden 
könne, der wisse, was ein Summenzeichen und ein partieller Differentialquo
tient bedeute. Die Lesung verlangt aber doch ein angestrengtes Studium. Das 
Buch müßte von jedem in die Hand genommen werden, der sich mit Fragen 
der Wirtschaftsordnung befassen möchte. Gegenüber der herkömmlichen Na
tionalökonomie analysiert B. die politischen und soziologischen Zusammen
hänge und vor allem die für die Theorie der Wirtschaftspolitik bedeutsamen 
Werturteile. Die Analyse der Werturteile läßt erkennen, welche Vor- und 
Nachteile der WirtschaftspolitikerbeiPräferenz der einen oder anderen Wert
entscheidung zu erwarten hat. Nach eingehender Besprechung der möglichen 
Wertsetzungen behandelt B. die optimale Güterversorgung in einem Einperio
denmodell und über die Zeit, die Bestimmung der gesellschaftlichen Zielfunk
tion und die Verteilung der Güter auf die Gesellschaftsglieder, die Probleme, 
mit welchen eine idealtypisch konzipierte Marktwirtschaft in der konkreten
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Wirklichkeit zu kämpfen hat, die politischen Entscheidungen mit ihren ökono
mischen Folgen, die Probleme der wachsenden Wirtschaft. Nach jedem Ab
schnitt kann der Leser anhand von „Aufgaben“ den Grad seines Verständnis
ses messen.

BREDOW, Wilfried von: Vom A ntagonismus zur K onvergenz?
Während die Diskussion über die Konvergenz durchweg im Hinblick auf die 
rein wirtschaftlichen Instrumente geführt wird, weitet B. das Blickfeld in den 
politischen und allgemein ideologischen Raum aus. Selbst marktorientierte 
Systeme wie das von Ota Sik sind einer Ideologie verhaftet, die sich zum 
westlichen Denken antagonistisch verhält. Wer den weltanschaulichen Aspekt 
in der Konvergenzfrage vernachlässigt, sieht, wie B. eindrucksvoll darstellt, am 
eigentlichen Problem vorbei. Für B. gibt es nur die Lösung einer „antagonisti
schen Kooperation“.

BRUS, Wlodzimierz: Wirtschaftsplanung.
Die Broschüre enthält sechs in den Jahren 1964-1968 geschriebene Aufsätze 
über wirtschaftspolitische Probleme der sozialistischen Planwirtschaft. Von 
Bedeutung dürfte besonders der Aufsatz über „Warenfetischismus und Sozia
lismus“ sein, in dem B. die Frage nach der Möglichkeit des Einbaus marktwirt
schaftlicher Elemente in die sozialistische Planwirtschaft bespricht. B. gesteht 
ein, daß das Problem der Proportion zwischen Marktformen und nichtkom
merziellen Formen der Bedürfnisbefriedigung sehr kompliziert sei. Er kann 
sich aber doch grundsätzlich nur für die Planung entscheiden, weil ihm am 
einheitlichen gesellschaftlichen Aufstieg mehr liegt als an der Freiheit der 
Konsumwahl.

CASSEL, D. - GUTMANN, G. - THIEME, H. J. - Hrsg.: 25 Jahre Markt
w irtscha ft in d er  Bundesrepublik D eutschland.
Der Sammelband ist dem verdienten Erforscher von wirtschaftlichen Ord
nungssystemen K. Paul Hensel anläßlich seines 65. Geburtstages gewidmet. 
Die 26 Beiträge sind in vier Teile gruppiert: Prinzipien einer freiheitlich und 
sozial gestalteten Marktwirtschaft und ihre Kritik, Der Wettbewerb als Grund
pfeiler der Sozialen Marktwirtschaft, Geld-, Währungs- und Fiskalpolitik als 
Mittel zur Stabilisierung des marktwirtschaftlichen Prozesses, Gestaltungspro
bleme der Wirtschafts- und Sozialstruktur in der Marktwirtschaft. In einem 
Schlußwort zeigt Armin Gutowski, daß die Marktwirtschaft ohne marktwirt
schaftliche Gesinnung und ohne die Voraussetzung hierzu, nämlich das weit
verbreitete Wissen um die gesellschaftliche Funktion der Marktwirtschaft, 
keine Zukunft mehr habe. Die Philosophie der Marktwirtschaft kreist, wie 
G em ot Gutmann darstellt, um den zentralen Wert der Freiheit und um das 
Anliegen, diesen Wert gegen Machteinflüsse sowohl vonseiten des Staates wie 
auch von Privaten zu schützen. Die Frage, wieweit die Verfügungsfreiheit des 
einzelnen sinnvoll ist, wird ausgeklammert. Die einzelne Sinnentscheidung wird
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sozial bestimmt durch die Orientierung an der Verfügungsfreiheit des anderen, 
d. h. am Wettbewerb. Die Zurückhaltung gegenüber der inhaltlichen Vorausbe
stimmung von Freiheit, Gerechtigkeit und Leistungsfähigkeit durch andere 
Instanzen als das im Wirtschaftsprozeß stehende Individuum wird nochmals 
deutlich hervorgehoben durch Christian Watrin. Von der Soziologie aus ver
sucht Hans-Günter Krüsselberg, das System der „Offenen Gesellschaft“ 
K. R. P oppers für die marktwirtschaftliche Konzeption verwendbar zu ma
chen. Ernst zu nehmen ist „Die sozialistische Kritik an der Konzeption der 
Marktwirtschaft“ , die Ludwig Bress in seinem (stilistisch überarbeitungswür
digen) Beitrag schildert. Tiefgründig und instruktiv sind seine Ausführungen 
über die Stellung Hegels und Marx‘ zur Marktwirtschaft. Entscheidend ist in 
diesem Zusammenhang die Antinomie von individual- und sozialethischem 
Verhalten, d. h. von Einzelinteresse und Gesamtinteresse, die bei W. Eucken 
aufgelöst wird durch das marktwirtschaftliche oder wettbewerbliche Ord
nungsprinzip, eine Lösung, die einem Philosophen, der vom ganzheitlichen 
Denken herkommt, nicht imponieren kann. Mit Recht sagt Bress, die west
liche Industriekultur sei einer globalen Herausforderung ausgesetzt, auf die sie 
eine Antwort finden müsse. Die Kritik der DDR an der Marktwirtschaft der 
Bundesrepublik wird von H annelore Hamei dargestellt (in Form einer Bespre
chung des unter Leitung von Otto R einhold  veröffentlichten Buches „Imperia
lismus heute - der staatsmonopolistische Kapitalismus in Westdeutschland“, 
3. Aufl. 1966). Wie schwierig es ist, Mißbrauch wirtschaftlicher Macht zu 
unterbinden, geht aus dem Artikel von Hans O tto L enel hervor. Wie sozial 
einseitig unter Umständen das auf die Unternehmensgröße abstellende wirt
schaftliche Werturteil sein kann, zeigt deutlich Emst Heuss in seinem Beitrag 
„Leistungsüberlegenheit der Großunternehmung? “ Aus den restlichen, hier 
wegen ihrer rein wirtschaftswissenschaftlichen Note weiter nicht zu bespre
chenden Artikeln seien für den Grundsatzbeflissenen nur erwähnt: D ieter 
Cassel, Die Konzertierte Aktion: Instrument einer rationalen Stabilisierungspo
litik?; Günther S chm itt, Landwirtschaft und Marktwirtschaft: Das Dilemma 
der Agrarpolitik; Kurt H. B iedenk op f, Reformen der Unternehmensverfassung 
zur Demokratisierung der Wirtschaft?; Helmut W interstein, Private Selbsthilfe 
oder staatliche Fürsorge als Prinzipien sozialer Sicherung?

FRIEDMAN, Milton: Kapitalismus und Freiheit.
F., der große Gegner fiskalischer Konjunkturpolitik, beschreibt ein Konkur
renzsystem, in dem in erster Linie höhere wirtschaftliche Leistung und nicht 
die Einkommens- und Vermögensverteilung ins Auge gefaßt wird. Im Zentrum 
der Darstellung stehen die verschiedenen Interventionen des Staates in den 
wirtschaftlichen Ablauf. F. berührt die Hauptgebiete, in denen die staatlichen 
Eingriffe aktuell sind: Geld- und Kreditwesen, internationale Finanz- und 
Handelsabkommen, Finanzpolitik, Erziehungswesen, Arbeitsmarkt, Verhältnis 
von Kapital und Arbeit (Arbeitgeber und Arbeitnehmer), Berufswahl und 
Lizenzen, Einkommensverteilung, Sozial- und Wohlfahrtsmaßnahmen. Er
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spricht sich gegen die progressive und zugunsten der proportionalen Besteue
rung der Einkommen aus. Besonders charakteristisch für die Vorstellung F.s 
von der Liberalisierung dürften seine Ausführungen über den Lizenzzwang 
(hier eingehend: Lizenzzwang in der Medizin) sein.

GRANOU, André: Capitalisme e t  m od e d e vie.
Die kapitalistische Organisation der Wirtschaft prägt unser Leben und dieses 
wiederum verursacht neue kapitalistische Erzeugnisse (Verstädterung, Fließ
band usw.). Als Heilmittel schlägt der Verf. in dieser reichlich polemischen 
Schrift vor, daß die Arbeiter selbst die wirtschaftliche Entwicklung in die 
Hand nehmen. Wie man dies ohne sowjetischen Kommunismus, den G. selbst 
ablehnt, realisieren soll, wird nicht klar.

HENSEL, K. Paul: G rundform en d er W irtschaftsordnung.
Mit staunenswertem Geschick legt H. die beiden Grundordnungen von Wirt
schaft einer Leserschaft dar, die in wirtschaftswissenschaftlichen Fachaus
drücken nicht sehr bewandert ist. Wirtschaftsordnungen werden unterschieden 
nach der Art, in welcher die gesamtwirtschaftlichen Knappheitsdifferenzen 
angezeigt werden: durch Preise oder durch Mengensalden in güterwirtschaftli
chen Planbilanzen. Danach gibt es also nur zwei Grundformen von Wirt
schaftssystemen. Innerhalb dieser Systeme sind aber, wie H. näher ausführt, 
sozusagen zahllose Varianten möglich, da die einzelnen Entscheidungssubjekte 
des Wirtschaftsganzen sehr verschieden sein können und somit verschiedene 
Kombinationen möglich sind. Für die Erkenntnis, welches System, die Markt
wirtschaft mit ihrer Orientierung an den Preisen oder die Zentralverwal
tungswirtschaft mit ihrer Ausrichtung auf die Mengensalden in güterwirt
schaftlichen Planbilanzen, das wirksamere sei, ist die Wirksamkeit der jeweils 
verschiedenen Leistungsanreize zu untersuchen. Dieser Gedanke zieht sich 
konsequent durch das ganze, geradezu mit Spannung zu lesende Buch. In 
beiden Systemen gilt als Leistungsanreiz das persönliche, d. h. individuelle 
Interesse der wirtschaftenden Menschen. Verschieden aber sind, und darauf 
kommt es an, die Kontrollen dieser Interessen, Kontrollen, die einerseits die 
individuelle Leistung, andererseits aber auch ihre Harmonie mit dem gesamt
wirtschaftlichen Ziel garantieren sollen. H. beschäftigt sich eingehend mit den 
verschiedenen Kontrollen in der Marktwirtschaft und in der Zentralverwal
tungswirtschaft. Die Zentralverwaltungswirtschaft kann, so vermag der auf
merksame Leser herauszulesen, das Problem der Harmonisierung von Einzelent
scheidungen mit dem gesamtwirtschaftlichen Interesse leichter lösen. Sie ver
mag aber - und das ist wesentliche Voraussetzung, um überhaupt an eine 
Harmonisierung zu denken - die Erbringung einer maximalen individuellen 
Leistung nicht in dem Maße zu stimulieren wie die Marktwirtschaft. Das 
Privateigentum wird nicht als das eigentliche Kennzeichen der Marktwirtschaft 
bezeichnet. Dennoch koirmt H. auf die Bedeutung des Privateigentums als 
eines Leistungsstimulus näherhin zu sprechen. Einzig bei Privateigentum sieht
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H. Vermögens- und Versorgungsinteresse mit dem Leistungsinteresse gekop
pelt (51). Zentralverwaltungswirtschaft und Privateigentum scheinen also of
fenbar, wenn man die Dinge zu Ende durchdenkt, miteinander nicht vereinbar 
zu sein. Denn wie sollte der Mengensaldo erreicht werden, wenn die Eigentü
mer selbständig ihren Plan aufstellen können? Jedenfalls wäre ein Eigentümer, 
der überhaupt keine Verfügungsgewalt, weder direkt noch indirekt, bezüglich 
der Investition hätte, kein Eigentümer von Produktivmitteln mehr.

KAPP, K. William - VILMAR, Fritz - Hrsg.: Sozialisierung d er  Verluste?
In den fünfzehn Beiträgen geht es um eine Bestandsaufnahme der Kosten, 
welche die privatwirtschaftlich geführten, auf den Profit ausgerichteten Unter
nehmen der Gesamtheit anlasten. Im Vordergrund steht das Problem des 
Umweltschutzes. Es wird aber auch von anderen Arten des „Raubbaus“ der 
privaten Wirtschaftsordnung gesprochen, z. B. von den Schäden in Kultur und 
Lebensgestaltung (Wachstumswirtschaft ohne Kulturgüter, Entmenschlichung 
der Arbeit usw.). Es werden die Subventionen kritisiert, welche der Staat 
privaten, besonders mittelständischen, Unternehmungen zukommen läßt, die 
ihrerseits nur wieder im Sinne der formalen Konkurrenz- und Monopolwirt
schaft produzieren. Im Agrarsektor werde diese Ausnutzung der Steuerzahler 
zu sozial nicht zu rechtfertigender Produktion besonders deutlich. Man lege 
Betriebe zusammen, unterstütze ihre Rationalisierung im Sinne der Konkur
renzfähigkeit mit der Industrie. Die Rationalisierung zwinge aber die Agrarbe
triebe zur vermehrten Verwendung chemischer Mittel zum Schaden der allge
meinen Gesundheit. Vilmar umschreibt in seinem Aufsatz die daraus als notwen
dig beurteilte Maßnahme: demokratische Wohlfahrtsplanung im Sinne eines 
Gesamtkonzeptes (27). Das Konzept ist natürlich nicht ohne weitreichende 
Sozialisierung oder Verstaatlichung durchführbar.

LAVERGNE, Bemard: Le so cia lism e a visage humain.
L. verteidigt gegenüber der Verstaatlichung von Großunternehmen die unter
nehmerische Form der Genossenschaft. Eine annähernde Verwirklichung sei
ner Ideen findet er in der „Compagnie nationale du Rhone“.

LEMMNITZ, Alfred - SCHÄFER, Heinz: P olitisch e Ö konom ie d es Kapitalis
mus.
Das Buch ist eine vom „Institut für Marxistische Studien und Forschungen 
e. V.“ (Frankfurt/M) unterstützte Studie über die Kapitalismuskritik von 
K. Marx. Es wendet sich an Arbeiter, Angestellte, Studenten und Gewerk
schaftler, wird aber wohl kaum von nicht geschulten Lesern verstanden 
werden können. Die Verf. suchen, die authentische Lehre von Marx gegen die 
„Verfälschungen“ vonseiten Liberaler und freiheitlicher, den Markt verteidi
gender Sozialisten herauszuarbeiten. Auch E. Mandel kommt dabei unter den 
Hammer der Kritik. Die ausfälligen polemischen Angriffe gegen alle nicht 
orthodoxen Marxisten sind bedauerlich, sie machen das Buch zum Pamphlet.
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Wenngleich man den Verf. recht geben mag, daß man die marxsche Mehrwert
lehre vom Standpunkt der Marktwirtschaft aus nicht erfassen kann, so möchte 
man von ihnen doch wissen, wie sie diese philosophische Lehre ohne Staatska
pitalismus in eine erträgliche Wirtschaftsordnung umsetzen können.

MÖTTELI, Carlo: Schatten  a u f d e r  sozialen M arktwirtschaft.
M. zeigt die Bedingungen des Funktionierens einer Marktwirtschaft auf. Die 
Leistungswilligkeit und die Risikobereitschaft verbunden mit der sittlichen 
Verantwortung für eine freie Gesellschaft gehören wesentlich zur Marktwirt
schaft. Sozialpolitische Erwartungen, die ohne Erfüllung dieser Bedingungen 
an die Wirtschaft gestellt werden, setzen die Marktwirtschaft außer Funktion. 
Die Ausführungen M.s wurden anläßlich einer Tagung des Instituts für Gesell
schaftwissenschaften Walberberg e. V. vorgetragen. An das ideenreiche Referat 
schloß sich eine lebhafte Diskussion über die deutsche soziale Martwirtschaft 
an, die von H. B. S treith o fen  zusammengefaßt wurde. Durch die Zeilen hin
durch best man einen gewissen Pessimismus bezüglich der Bereitschaft der 
heutigen Gesellschaft, die Bedingungen einer Marktwirtschaft, ja  überhaupt 
einer aktiven Demokratie zu erfüllen.

PRAGER, Theodor: Konkurrenz und Konvergenz.
Die Veröffentlichung enthält eine Reihe von Essays des österreichischen 
Nationalökonomen. P., Marxist, war einer der ersten, der mit der marxisti
schen Kritik aufräumte, der Kapitalismus könne sich nicht der sozialen Ent
wicklung anpassen, sondern würde als unwandelbare Ideologie sich selbst 
ruinieren. P. anerkennt die Erfolge, die der Kapitalismus durch Einbau sozialer 
Elemente in die Marktwirtschaft erzielte. Die Wandlung, die das kapitalistische 
Denken durchgemacht habe, sei aber dem Einfluß des Sozialismus zuzuschrei
ben.

RASCH, Harold: K ritisches P lädoyer fü r  d en  Kapitalismus.
Wie ähnlich E. Küng und W. Wittmann (vgl. die Besprechungen in diesem 
Band) analysiert R. die verschiedenen Mängel der heutigen Marktwirtschaft 
(Überschätzung des materiellen Lebensstandards, Verschwendung, Bildungska
tastrophe, Umweltzerstörung, Geldentwertung, Verfall der Rechtsordnung 
usw.). Er untersucht darauf das Rezept der Neuen Linken,bespricht die „gemä
ßigten“ Reformpläne (in der BRD), um schließlich seine eigene wirtschaftspoli
tische Konzeption zu entwickeln. R. ist der Überzeugung, daß zwischen 
Kapitalismus und Sozialismus längst keine gültigen Gegensätze mehr bestehen. 
Allerdings versteht er unter „Sozialismus“ nichts anderes als gewisse von der 
sozialen Zielsetzung der Wirtschaft einzusetzende Kontroll- und Planinstru
mente. Das private Eigentum und Dispositionsrecht will er erhalten wissen. Er 
verlangt eine starke Staatsgewalt, die die Effizienz unternehmerischer Leistung 
auf der Grundlage eigenen oder anvertrauten Kapitals voll anerkennt, aber 
zugleich der privatwirtschaftlichen Tätigkeit durch generelle Normen deutli-
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che Schranken setzt, die den Unternehmern und Managern einen angemesse
nen, sogar reichlichen Lohn für ihre Leistung zubilligt, sie aber auch etwaige 
Verluste voll tragen läßt.

RAUSCHER, Anton - Hrsg.: Kapitalismuskritik im Widerstreit.
Die wertvolle Sammlung von sieben Referaten über die Kapitalismuskritik und 
über die sozialistischen Versuche, die privatwirtschaftliche Ordnung zu über
winden, wird eingeleitet durch einen eindrucksvollen Überblick über die 
wesentlichen Einwände gegen das Profitprinzip aus der Feder von Werner 
M eißner. Als substantielles Argument gegen den Kapitalismus führt M eißner 
die Tatsache an, daß die Kosten des Umweltschutzes auch dann, wenn sie 
gemäß dem Kausalprinzip dem Produzenten angelastet werden, auf dem Weg 
über die Abwälzung auf die Preise vom Konsumenten bezahlt werden. Der 
Raubbau an der Natur sei aber damit nicht abgeriegelt. Die Frage der Deckung 
echter Bedürfnisse sei nicht gelöst. Christian Watrin stellt dagegen die Frage, 
ob dieses Problem überhaupt lösbar sei, ohne daß man auf den individuellen 
Wunsch der einzelnen Rücksicht nehme. In der Wettbewerbswirtschaft sei 
immerhin dieser Wunsch innerhalb menschlicher Möglichkeiten optimal er
füllt. Heinz-Dietrich Ortlieb setzt sich in seinem hier veröffentlichten Beitrag 
deutlich von seinen früheren sozialistischen Äußerungen ab. Er geht den 
unverbesserlichen Schwächen des Menschen nach und zeigt die utopische 
Verstiegenheit der Forderung nach Gleichmachen und herrschaftsloser Ord
nung. Hans Willgerodt weist auf die Notwendigkeit hin, die Entscheidungs
kompetenzen möglichst zu individualisieren. B edrich  Levcik gibt einen Über
blick über die verschiedenen Arten sozialistischer Wirtschaftslenkung, wobei er 
offenbar in die Wirtschaftsdemokratie, etwa nach dem Muster der tschechoslo
wakischen Reformer, große Hoffnungen setzt. Daß die Planwirtschaft mit dem 
Problem der Geldwertstabilität ebenso und noch mehr zu kämpfen hat als der 
Kapitalismus, geht eindrucksvoll aus den Darlegungen von Wilhelm Weber 
hervor. Goetz A. B riefs besteht in seinem Beitrag darauf, daß es grundsätzlich 
nur die beiden Alternativen der Wirtschaftsordnung gebe, Sozialismus oder 
Markt mit Privateigentum. Der Herausgeber R. bemühte sich, die Diskussion 
thematisch zusammenzufassen, keine leichte Aufgabe, die aber als völlig 
gelungen zu bezeichnen ist.

SCHACHTSCHABEL, Hans G. - Hrsg.: W irtschaftsstufen und W irtschaftsord
nungen.
In dreizehn, vortrefflich ausgewählten Texten wird ein imposanter Überblick 
über die Entwicklung des wirtschaftlichen System- und Ordnungsdenkens 
geboten. Die Einführung von Sch. ist meisterhaft. Man wird aber zunächst 
seinen Beitrag über „Die sozialgeordnete Wirtschaft als Grundgestalt der 
Gegenwart“ lesen, ebenso die Artikel von M ichael K röll und N orbert K lo ten . 
In diesen Beiträgen gewinnt man leichter den Zugang zu den verschiedenen 
Grundvorstellungen von Wirtschaftsstufen und Wirtschaftsordnungen. Man
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besitzt dann das nötige Erkenntnismaterial, um den Inhalt der komprimierten 
Einleitung etwas plastischer vor Augen zu haben.

SlK, Ota: Der d ritte Weg.
S. geht es in erster Linie um eine kritische Stellungnahme zur marxistisch-le
ninistischen und zur kapitalistischen Wirtschaftskonzeption. Obgleich er bei
läufig bereits seine Ideen zu einem Modell eines demokratischen und humanen 
Sozialismus verrät, hat er dieses Thema einem später zu erscheinenden Buch 
Vorbehalten. Fundamental scheint der Unterschied zu sein, den S. zwischen 
der marxistischen und der nicht-marxistischen Definition der wirtschaftlichen 
Tätigkeit macht. Gerade diese Ausführungen sind aber nur schwer zu entziffern 
(vgl. bes. S. 60-63). In kapitalistischer Sicht werde als wirtschaftliche Tätigkeit 
jegliche gesellschaftlich nützliche Tätigkeit, die ein Einkommen bewirkt, ange
sehen. Dagegen will §. als spezifisch wirtschaftliche Tätigkeit nur jene Tätig
keit ansehen, durch die Güter erstellt werden, „die nicht sofort in die Kon
sumtionssphäre eingehen müssen“ (62). Zu diesen gehören als Begleiterschei
nungen noch die Verteilung und der Austausch von Produkten. Alle anderen 
Tätigkeiten können lediglich eine entferntere Beziehung zur wirtschaftlichen 
Tätigkeit haben, sie gehören aber zum gesellschaftlichen Überbau. Das Grund
interesse der Menschen bildeten und bilden stets die produzierten oder zu 
produzierenden Güter. Es kann daher nicht überraschen, daß S. sich eingehend 
mit diesem Interesse beschäftigt und sich fragt, wie man es wecken könne. 
Gegenüber den Marxisten östlicher Prägung hebt S. die Bedeutung des indivi
duellen Interesses hervor. Er anerkennt sogar das Interesse an Produktiveigen
tum als einen mächtigen Stimulus unternehmerischer Leistung in der Produk
tion von Gütern. Nur meint er, daß diese Form des Interesses bereits überholt 
sei. Wichtig ist nun die Nutzbarmachung der individuellen Interessen für das 
Gesamtinteresse. Daß das individuelle Interesse dem Gesamtinteresse zu die
nen hat, dazu braucht S. einen ethischen Nachweis. Er bringt diesen in dem 
Abschnitt ,Amoralische und politische Interessenreflexion“ (77-91). 5. ver
sucht, den absoluten Imperativ Kants mit einem Inhalt zu füllen, der nicht aus 
der Transzendenz, sondern aus dieser Welt, aus der Gesellschaft selbst stammt. 
Es ist das Gemeininteresse, das sich historisch entwickelt hat und sich immer 
weiterentwickelt und sich dem einzelnen als ihn prägenden und bestimmenden 
Wert ausweist. Das Gesamtinteresse ist also keine abstrakte Norm, es lebt in 
der Gesellschaft, es kann auch von keinem einzelnen okkupiert werden, darf 
niemals gleichgesetzt werden mit dem Gruppen- oder Parteiinteresse. Dieses 
Gemeininteresse ist die Norm, gemäß welcher die Planungsprojekte gemacht 
werden. Allerdings fragt man sich hier, wer nun letztlich das Gemeininteresse 
formuliere. Wenn es kein Diktator ist, dann ist es die Mehrheit, und diese kann 
es nur sein, wenn sie die Minderheit niederdrückt. Hier ist ein sehr bedenkli
cher Haken im sozialethischen Aufbau S.s. Im Hinblick auf die Bedeutung, die 
S. dem Einzelinteresse zuteilt, kann es nicht wundernehmen, daß er sich 
unumwunden für den Markt ausspricht, auf welchem die Konsumenten ihre
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Freiheit der Konsumwahl manifestieren können. Hinsichtlich der Produktiv
güter kann nach ihm das Interesse eines privaten Eigentümers nicht in Frage 
kommen, weil dieses mit dem Gesamtinteresse in Widerspruch stände. Auch 
der Staat scheidet aus, weil er andere Interessen hat. Bleibt nur die Belegschaft 
des Unternehmens. S. äußert sich hier ziemlich optimistisch, indem er an
nimmt, daß der im Unternehmen Beschäftigte am guten Verlauf der Produk
tion interessiert sei. Das könnte man annehmen, wenn der Beschäftigte mit 
dem Unternehmen lebt und stirbt. Die Lenkung der Produktion versteht S. 
nicht im Sinne eines bestimmten Produktionssolls, sondern vielmehr nur als 
Rahmenbestimmung, um das Gesamtinteresse, d. h. die sozialen Belange, nicht 
einer zügellosen Konkurrenzwirtschaft auszuliefern.

WEBER, Wilhelm: K onvergenz d er  W irtschaftsordnungen von  Ost und
West ?
W. untersucht von der Wirtschaftstheorie aus die beiden Wirtschaftsordnungen 
von Ost und West nach ihren typischen Merkmalen, wobei er die nicht-ökono
mischen (vor allem politischen) Entscheidungselemente ausklammert. Er be
spricht die Wirtschaftsziele (Kollektivziele, von rein wirtschaftlicher Sicht aus 
die sozialen Ziele wie Vollbeschäftigung, Stabilisierung, Wohlstandswachstum, 
Freiheit und Gleichheit, die nationalen Ziele), die Eigentumsordnung und das 
Lenkungsprinzip. Von einer partiellen Konvergenz könne zwar gesprochen 
werden (besonders hinsichtlich des Lenkungsprinzips). Jedoch könne nichts 
bezüglich der Ordungen selbst bestimmt werden, weil man sich zunächst 
darüber klar werden müsse, was man unter einer optimalen Ordnung verstehe. 
Hier handle es sich um Wertentscheidungen.

WIRTSCHAFTSSYSTEME ZWISCHEN ZWANGSLÄUFIGKEIT UND ENT
SCHEIDUNG.
In fruchtbarer Zusammenarbeit ist hier ein vortrefflich durchgearbeiteter 
Bericht entstanden über die Haltbarkeit oder Nichthaltbarkeit der Konver
genztheorie. Im ersten Teil werden verschiedene theoretische Positionen dar
gestellt, von denen aus das Thema der Zwangsläufigkeit gesellschaftlicher 
Prozesse angegangen werden kann (im besonderen sei auf die Ausführungen 
über K. R. P opper, 63 ff., und W. W. R ostow , 77 ff., hingewiesen). Der zweite 
Teil enthält Analysen von Transformationen in verschiedenen Wirtschafts
systemen (Deutschland, Jugoslawien, Tschechoslowakei, Ungarn, DDR, Sow
jetunion, Polen), stets mit dem Blick auf die gestellte Frage (Konvergenz?). 
Der dritte Teil zieht die Schlußfolgerung aus den Einzeluntersuchungen. Es 
wird nachgewiesen, daß entgegen der in der Konvergenzthese ausgedrückten 
Vermischung von Marktwirtschaft und zentralgeleiteter Wirtschaft der Pla
nungsansatz in den beiden Grundformen derWirtschaftsorganisation wesent
lich verschieden ist. Es ließen sich lediglich akzidentelle Elemente, nämlich 
gewisse gleiche Lenkungsinstrumente in beiden Systemen aufweisen.
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ZINN, Karl Georg: Sozialistische P lanw irtschaftstheorie.
Z. stellt sich in dieser gründlichen Studie die Aufgabe, die Planwirtschaft 
theoretisch nach ihrer Wertprämisse und nicht nach marktwirtschaftlichen 
Vorstellungen zu interpretieren. Die wirtschaftswissenschaftliche Formulie
rung der Wertprämisse ist die Arbeitswertlehre. Sie ist der Ausdruck für eine 
gemäß dem Prinzip der Deckung von Produktion und human beurteiltem 
Bedarf geordnete Wirtschaft. In sorgfältiger, geradezu mit Spannung zu 
lesender Analyse stellt Z. den ökonomischen Ansatzpunkt zentralplanwirt
schaftlichen Denkens bei Marx dar. Es wird deutlich, daß Marx‘ Gesetz vom 
tendenziellen Fall der Profitrate in der nichtsozialistischen wirtschaftswissen
schaftlichen Literatur noch keinen eindeutigen Gegenbeweis gefunden hat, 
sofern man den Sinnzusammenhang, in den das Gesetz gestellt ist, mitberück
sichtigt. Problematisch wird das System der Planwirtschaft allerdings, wenn man 
an die Frage geht, wer denn eigentlich den Plan aufstellt und inwietern die 
Partizipation des einzelnen effizient werden kann. Aber damit will sich Z. 
nicht beschäftigen, da es ihm um die Theorie der Planwirtschaft geht, und 
zwar auch in dem Teil über die Planwirtschaftspraxis, in welchem die Modali
tät, nicht der rechtliche Aspekt der Planerstellung zur Sprache kommt: 
organisatorischer Aufbau, Planarten, Kennziffern, Bilanzrechnung, Wachs
tumsoptimierung. Für die Kapitalismuskritik ist das wertvolle Buch von grund
legender Bedeutung.

7.1 Die unmittelbaren wirtschaftsethischen Prinzipien,
Grundsätze der Wirtschaftsordnung — Allgemeines

BÖCKMANN, Walter: Der Geist, d e r  Zinsen trägt.
In einem von Polemik nicht freizusprechenden Stil entwirft B. das Bild einer 
durchdemokratisierten Gesellschaft. Das Prinzip der Demokratisierung wird 
sogar theologisch mit dem Gebot der Liebe begründet, wobei sich B. allerdings 
in Bausch-und-Bogen-Formulierungen ergeht. In der Hauptsache beschäftigt 
sich B. mit der Demokratisierung der Wirtschaft. Über die These hinaus, daß 
die Arbeit wertmäßig über dem Kapital steht, vertritt B. im Betrieb die 
Dreiheit „Kapital - Arbeit - Öffentliches Interesse“. In einem Anhang findet 
man Dokumente über die Betriebs- und Unternehmensmodelle der Rosenthal- 
Gruppe, der Verlagsgruppe Bertelsmann, der Fa Johann Friedrich Behrens 
(Ahrensburg).

BORER, Martin A.: Sozia leth ische W ertüberlegungen in d er  Agrarpolitik.
B. stellt sich in dieser reich dokumentierten Studie die Aufgabe, die vielfälti
gen Verknüpfungen der verschiedenen Argumentationen, die in der Agrarpoli
tik vorgetragen werden, zu entwirren. Er kommt hierbei im besonderen auf 
die Schweizer Landwirtschaft zu sprechen. Denn gerade hier ist das mit 
Emotionen geladene Argument eines „gesunden Bauernstandes“ im Zusam-

28 Utz, Bibliographie VIII
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menhang mit dem Problem der Industrialisierung, des Umweltschutzes, des 
Außenhandels usw. heftig diskutiert worden. B., der als Volks- und Betriebs
wirt wie auch als Wirtschaftsethiker ausgebildet ist, legt zunächst die für die 
Agrarpolitik unabdingbar gültigen Wertentscheidungen dar, um sich sodann 
mit der konkreten Frage der Integration der Agrarwirtschaft in eine Industrie
gesellschaft zu befassen. Als ordnungspolitische Handlungsprinzipien behan
delt er die Freiheit im Produktions- und Konsumsektor, das Privateigentum, 
den Wettbewerb, die Selbsthilfe usw., stets mit dem Blick auf das Anliegen 
einer integrierten und leistungsfähigen Landwirtschaft. In einem eigenen Ka
pitel werden die staatlichen Interventionen zugunsten der Agrarwirtschaft 
behandelt. Die gründliche Studie schließt mit einem Exkurs über die Raum
ordnung als Folge der staatspolitischen Zielsetzungen der Landwirtschaft. In 
sämtlichen Kapiteln werden praktische Beispiele angeführt.

BRÜDERLIN, Kurt: Freiheit oh n e G eldherrschaft, G erechtigk eit oh n e Staats
w irtschaft.
B. bietet eine ansprechende Wirtschaftsphilosophie und Wirtschaftsethik. Er 
fragt zunächst nach dem Sinn des Wirtschaften, dann nach den Wirtschafts
formen, schließlich nach den rechtlichen Institutionen, die eine gesunde 
Wirtschaft umrahmen sollen. Unter gesunder Wirtschaft versteht B. eine freie 
Wirtschaft, die zugleich auch eine freie Gesellschaft begründet, die aber 
jegliche Zurechnung von wirtschaftlichem Erfolg an Personen und Gruppen, 
die dafür keine Leistung erbracht haben, unmöglich macht. Über einzelne der 
vorgeschlagenen Maßnahmen (z. B. Ausschüttung des vollen Betriebsgewinnes 
an die am Unternehmen Beteiligten, sowohl Kapitalgeber wie Arbeitenden, 
Errichtung eines umfassenden unentgeltlichen Bildungsganges) mag man strei
ten. Im Ganzen ist das Buch anregend wegen seiner grundsätzlichen Ausrich
tung, die hineinverfolgt wird bis in die konkreten Ordnungsfragen.

HENSEL, K. Paul - WESSELY, Kurt - WAGNER, Ulrich: Das P rofitprin
zip - se in e ordnungspo litisch en  A lternativen in sozialistischen W irtschaftssy
stem en .
Um ein Wirtschaftssystem zu kennzeichnen, ist nicht nur die Gesamtordnung 
zu untersuchen, sondern ebenfalls die Leistung der einzelnen Unternehmen, 
weil dort die Erstursache wirtschaftlichen Ertrages liegt. Der Ertrag der 
Unternehmen hängt seinerseits, wirtschaftlich betrachtet, entscheidend vom 
Gewinn ab. Wirtschaftsethisch ergibt sich damit das Problem der Rechtferti
gung des Gewinnstrebens. Dieses wertvolle Buch orientiert unter verschie
denen Gesichtspunkten über die Bedeutung und den Erfolg des unternehmeri
schen Gewinnstrebens in verschiedenen sozialistischen Wirtschaftssystemen. 
K. Paul H ensel behandelt das Gewinnprinzip allgemein in den sozialistischen 
Wirtschaftssystemen im Vergleich zum sogenannten kapitalistischen System. 
Kurt Wessely stellt den Gewinn im Wirtschaftssystem der Sowjetunion und im 
neuen Wirtschaftssystem Ungarns dar, während sich Ulrich Wagner mit dem
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Funktionswandel des Gewinns im Wirtschaftssystem der DDR beschäftigt. 
Wesentlich ist für die Charakterisierung des Systems gemäß dem Gewinnprin
zip, wie besonders für die DDR unterstrichen wird, die Allokationsfunktion 
des Gewinns. Vom Prinzip her, daß die gesamtheitliche Wohlfahrt nur auf dem 
Boden ertragsreicher Leistungen möglich ist, ergibt sich die Forderung, das 
Gewinnstreben als Stimulans einzusetzen, weil dieses allein 4em realen Verhal
ten der Menschen entspricht. Andererseits ist damit noch keine Gesamtord
nung erzielt wegen der negativen Folgen des individuellen Gewinngtrebens, 
worauf H ensel mit Nachdruck hinweist. Es bedarf darum der Erstellung einer 
Gesamtordnung, innerhalb welcher das Gewinnstreben seine Orientierung auf 
das Gemeininteresse erhält.

LEISTUNGSGESELLSCHAFT UND MITMENSCHLICHKEIT.
Die Broschüre enthält sechs wertvolle Artikel über das Problem, inwieweit das 
privatrechtlich orientierte Leistungsprinzip die im Bedarfsprinzip ausge
sprochene sozial-kulturelle Aufgabe der Gesellschaft noch zu erfüllen imstande 
ist. Die Publikation ist bibliographisch kaum zu notieren. Auf dem Umschlag 
zeichnet als Herausgeber Gérard G äfgen. Auf dem Titelblatt steht davon 
nichts mehr. Vielmehr zeichnet nun als Herausgeber das Katholisch-Soziale 
Institut von Köln, das das Symposium der hier vertretenen Autoren 
veranstaltet hat. Gäfgen wägt sorgsam die Gerechtigkeitsurteile ab, die sich aus 
dem Leistungsprinzip einerseits und aus dem Bedarfsprinzip andererseits 
ergeben. Vom Standpunkt der Gerechtigkeit im objektiven Sinne lassen beide 
sich nicht definieren. So bleibt, wie Gäfgen ausführt, nur die Spielregel des 
Marktes, sofern man nicht zur politischen Autorität greifen will. Allerdings ist 
das Leistungsprinzip ohne Konflikt nur denkbar im klassisch-liberalen 
Denksystem der Grenzproduktentlohnung, wie Joa ch im  Klaus ausführt. Das 
Leistungsprinzip sei demnach real nur in Mischform möglich. In den 
interessanten Ausführungen von Klaus Heinemann über „Soziale Kosten in der 
Leistungsgesellschaft“ gehen manchmal die sozialen Effekte der Industrialisie
rung und die der Konkurrenzwirtschaft etwas durcheinander. Bemerkenswert 
sind seine Ausführungen über die unüberwindlichen Schwierigkeiten beim 
Definieren der human costs (im Unterschied zu den volkswirtschaftlichen 
Kosten, obwohl auch diese sich der exakten Überprüfung weitgehend 
entziehen). Die Koordination von Leistungs- und Bedarfsprinzip im System 
der sozialen Sicherung ist Thema des Artikels von Elisabeth L iefmann-Keil, 
das die Autorin an einem konkreten Beispiel aus der Gesetzlichen Krankenver
sicherung erläutert. Der utopische Charakter der Forderung nach einer völlig 
gleichen Bildungschance wird überzeugend nachgewiesen im Artikel von J o s e f  
Hitpass. Der komplementäre Charakter der beiden Prinzipien (Leistung und 
Bedarf) wird von T heodor M ulder dargestellt. Der kurze Beitrag von Gerd 
Bösken faßt in einer begrifflichen Übersicht die Fragestellung des Symposiums
zusammen.
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NEEF, Fritz: Indu striegese llscha ft ohn e U nternehm er?
N. wendet sich gegen die Meinung von der administrativen Machbarkeit von 
Wirtschaftsabläufen. In der Analyse der deutschen Wirtschaftspolitik kommt 
er zum Ergebnis, daß die unternehmerischen Entscheidungen immer mehr in 
einen Knäuel von nicht-wirtschaftlichen Zusammenhängen (vor allem politi
scher Natur) geraten. Zugleich kritisiert er auch den Alleingang der deutschen 
Wirtschaftspolitikerin der europäischen Frage, vorab in der Währungspolitik. 
Er sieht nur in der Wiedereinsetzung des Unternehmers in seine wirtschaftliche 
Aufgabe und in der Integration der Unternehmenspolitik in den europäischen 
Markt die Chance der freien Gesellschaft. Die Ausführungen über die 
Mittelstandspolitik können geradezu als klassisch bezeichnet werden.

ORDO, XXIII u. XXIV.
Aus den 13 Artikeln des Hauptteiles seien nur diejenigen herausgegriffen, die 
sich mit Grundsatzfragen befassen. In seinem Beitrag „Die Universität als 
politische Anstalt“ begründet Christian Watrin die wissenschaftliche Eigen
ständigkeit der Universität erkenntniskritisch mit den Thesen des kritischen 
Rationalismus von K. R. Popper, Hans Albert, Emst T opitsch  u. a. Ob man 
allerdings mit einer so wertneutralen Wissenschaftsauffassung die Wissenschaft 
mit dem Leben zu verbinden vermag, dürfte zweifelhaft sein. Dem Neomarxis
mus gegenüber ist diese metaphysikfeindliche Position wohl zu schwach. Hans 
Heinrich Rupp geht in seinem Aufsatz über „Aufgabe und Funktion des 
Richters“ um der Rechtssicherheit willen gegen die freirechtlichen Tendenzen 
an. Hochbedeutsam sind die Ausführungen von Hans Willgerodt über 
„Vermögenspolitik zwischen Freiheit und Kollektivismus“. Mit Recht unter
streicht W. die Bindung der Verfügungsgewalt an das Risiko, somit an das 
Eigentumsrecht. Über die Thematik von Eigentum in Arbeitnehmerhand 
hinaus sieht er die Notwendigkeit einer Wirtschaftsverfassung, in der die 
Eigenunternehmer ihre sozialwirtschaftliche Funktion erfüllen können. Be
merkenswert ist in diesem Zusammenhang, daß W. entgegen manchen anderen 
Marktwirtschaftbeflissenen für steuerliche Begünstigung der Eigenunternehmer 
eintritt (222). Die Wertalternative, entweder steuerliche Belastung des Privat
einkommens und -Vermögens oder öffentliche Verschuldung, beantwortet Karl 
Bartel zugunsten des individuellen Privateigentums, d. h. im Sinne der 
staatlichen Verschuldung. Gegen die Zuständigkeit des Wirtschaftsministe
riums in der Kontrolle von Fusionen wendet sich Hans O tto L enel in seinem 
für die Frage der Marktbeherrschungsproblematik bedeutsamen Beitrag. Ernst 
Günter Vetter versucht in seinem Artikel „Gewerkschaften und Wirtschafts
ordnung“, den Gewerkschaften anstelle der Arbeitskampfmentalität ordnungs
politische Verantwortung einzuflößen. Daß es in einer sozialistischen Volks
wirtschaft eine private Hauswirtschaft als Produktionsbereich im Hinblick auf 
eigenen Konsum nicht mehr geben kann, zeigt Wolfgang F ischer. Der 
inhaltsreiche Band schließt mit einer ansehnlichen Reihe informativer Buchbe
sprechungen. - Der 24. Band enthält einige sozialwissenschaftliche Grund-
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satzartikel. Franz Böhm  rückt der Ansicht von Hajo R iese (Kyklos XXV, 
1972) zuleibe, wonach die Erstellung eines ordnungspolitischen Konzepts ein 
nutzloses und die Wirklichkeit verfälschendes Unternehmen sei, weil sich die 
Wirtschaft überhaupt nur im geschichtlichen Prozeß verstehen ließe. Irving 
Kristol (Sozialismus, Kapitalismus und Nihilismus, 49-66) geht vom philoso
phischen Gesichtspunkt aus der Frage nach, warum der Kapitalismus bzw. die 
Marktwirtschaft im Vergleich zu den Ideen des Sozialismus eine so geringe 
psychologische Anziehungskraft besitzt. Dabei analysiert er die philoso
phischen Grundlagen der freien Marktwirtschaft und stellt fest, daß der 
eigentliche Feind des privatrechtlichen Wirtschaftsdenkens nicht der Sozialis
mus, sondern der Nihilismus (und zwar in seinem Sinne ausgedrückt: der dem 
Kapitalismus selbst eigene Nihilismus) sei. Mit der gleichen Problematik (der 
Anziehungskraft des Sozialismus) befaßt sich Hans O tto Leriel, hierbei weniger 
philosophisch, als betont wirtschaftswissenschaftlich argumentierend. Er ant
wortet auf acht kritische Thesen, die gegen die Marktwirtschaft angeführt wer
den (Überbetonung des Wachstums, des Leistungsprinzips, des privaten Vermö
gens im Gegensatz zum öffentlichen Sektor, Vernachlässigung des Umwelt
schutzes, Fehlleitung der Produktion im Flinblick auf den geforderten 
Konsum, Funktionsunfähigkeit der Marktwirtschaft durch Mangel an 
Geldwertstabilität, unbefriedigende Einkommens- und Vermögensvertei
lung, private Machtbildung). Hans Willgerodt befaßt sich mit den 
politischen Absichten der Jungsozialisten. Christian Watrin untersucht 
kritisch die globale Wirtschaftssteuerung und Einkommenspolitik. Der von 
John  K enn eth  Galbraith geprägte Slogan „Öffentliche Armut bei privatem 
Reichtum“ findet eine kritische Antwort in den Ausführungen von Bruno 
M olitor. Beachtenswert sind seine Vorschläge bezüglich einer strengeren 
steuerlichen Erfassung der Erbschaften und bezüglich der Verschuldung des 
Staates bei Privaten anstatt bei öffentlichen Haushalten. Die Ausführungen 
von Josua  Werner wenden sich vor allem gegen jene, die eine auf Kosten 
jeglichen Wachstums gehende Umweltschutzpolitik verteidigen. Mit dem 
sozialpolitisch bedeutsamen Problem der alten Arbeitnehmer, die wegen der 
rückläufigen Produktivität ihrer Arbeit in den Unternehmen im Vergleich zu 
den jungen Leuten eine geringere Einschätzung erfahren, beschäftigt sich 
S iegfried  Greif. Unter den Buchbesprechungen ist besonders die kritische 
Analyse des Konzentrationsproblems von Erich Hoppmann (im Zusammen
hang mit dem von B.-P. Lange, J.-H. M endner und H. Berzau verfaßten Buch 
„Konzentrationspolitik in den USA“, 1972) von Bedeutung.

SEIPEL, Ignaz: Die w ir tscha ftseth isch en  L ehren d er K irchenväter.
Das erstmals 1907 erschienene Werk von S. hat an wissenschaftlichem Wert 
nichts verloren. Es ist erstaunlich, wie S. die Quellen kennt. Nach einer 
Übersicht über das römische Wirtschaftsleben behandelt S. die verschiedenen 
von den Kirchenvätern angegangenen Themen: irdischer Besitz, Reichtum, 
Gütergemeinschaft, Kirche und Eigentum, Arbeit, Berufsleben, Zinsgeschäft
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u. a. Instruktiv ist besonders die Darstellung über den Entwicklungsgang der 
wirtschaftsethischen Lehren der Kirchenväter mit dem Rückblick auf die 
diesbezüglichen Lehren des Evangeliums. Alexander Randa hat zu dem Werk 
eine gut dokumentierte Biographie mit einem Überblick über das literarische 
Werk S.s geschrieben.

TINBERGEN, Jan: Gedanken zu ein er b estm ög lich en  Sozialordnung.
T. bespricht zunächst die Schwierigkeit bezüglich der Bestimmung des 
Wirtschaftszieles in der Wohlfahrtstheorie. Er zeigt, daß eine Reihe von 
Wirkungen individualisierten Wirtschaftens nicht berücksichtigt sind. Die 
Marktwirtschaft könne das Optimum nicht erreichen. Vor allem entziehe sich 
ihr die richtige Vermögensverteilung. Hierzu macht nun T. einige Vorschläge. 
Dann kommt er auf die Konvergenztheorie zu sprechen und meint, die Ziele 
des Ostens und Westens seien dieselben (möglichst gleichmäßige Verteilung 
und eine möglichst vollständige Entwicklung der Persönlichkeit des einzelnen 
Bürgers). Dieses Optimum zu erreichen, müßten im Grunde die gleichen 
Instrumente verwandt werden.

WEYER, Willi - Hrsg.: R echtsstaat - Sozialstaat.
Eine Sammlung von 13 Referaten, die während der Bildungswochen für 
deutsche Beamte und Angestellte gehalten wurden. Es äußern sich durch
weg anerkannte Fachleute über die Grundthemen der Gesellschafts-, im 
besonderen der Wirtschaftspolitik. Werner M aihofer sieht die Sozial
klausel im Rechtsstaat in dem Begriff der Menschenwürde enthalten. 
Seine nähere Begriffsbestimmung dessen, was man unter Menschenwür
de zu verstehen hat, trägt die Züge naturrechtlicher Betrachtungswei
se, wenngleich M aihofer selbst wohl die Charakterisierung seiner Sicht 
mit dieser Bezeichnung von sich weisen würde. Instruktiv sind die Bei
spiele von Gerichtsentscheidungen, die R einer S chm idt bespricht und an 
denen man das deutsche Verständnis des Begriffs „sozial“ im Ausdruck 
„Sozialstaat“ ablesen kann. Wie verschieden der Begriff „sozial“ in der 
Wirtschaftspolitik einer mit dem Privateigentum verbundenen Marktwirtschaft 
und in einer Planwirtschaft ist, zeigt anschaulich Andreas Bilinsky. Leo 
Baumanns kritisiert das Streben des heutigen Menschen, seine Verantwortung 
auf den Staat abzuwälzen. Mit dem Begriff des Gemeinwohls kommt er 
offenbar nicht gut zurecht. Er findet ihn nicht definierbar. Andererseits nützt 
es nichts, gegen diesen Begriff zu polemisieren, wenn man für die aus diesem 
Begriff folgende soziale Belastung des Staates kein Programm anzubieten hat. 
Das Problem des technischen Fortschritts im Hinblick auf den Produktions
faktor Arbeit wird von J o s e f  Stingl behandelt. Hermann J o s e f  Wallraff würdigt 
in seinem geistreichen Aufsatz einerseits die historische Bedeutung des Privat
eigentums, andererseits aber scheint er sich in seiner Kritik sehr stark den 
allgemeinen Polemiken anzuschließen, kommt aber zum Schluß doch zum 
Ergebnis, daß wir vorläufig für den Manager, der auf weite Strecken im 
Produktionssektor die Aufgabe des Eigentümers übernommen hat, keinen
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besseren Kontrolleur als den Eigentümer besitzen. Hans W illgerodt bespricht 
ähnlich seinen Ausführungen im Ordoband XXIII (1972) die soziale und 
politische Funktion der Vermögensverteilung. Die in den verschiedenen 
Nationen unterschiedliche Regelung der Tarifautonomie kommt im aufschluß
reichen Artikel von Bernhard Külp zum Ausdruck.

7.2.1 Privateigentum -  Allgemeines 

EIGENTUM VERPFLICHTET. D
Von den unter dem obigen Titel zusammengefaßten Essays, die im Wesent
lichen die momentane Situation einzelner nationaler Wirtschaftsentwicklungen 
schildern, seien jene von Jean  A mery und von Ota Sik vom Grundsätzlichen 
her kurz referiert. A mery befaßt sich mit den, wie er meint, in der 
Eigentumsinstitution wesentlich implizierten Widersprüchen. Einerseits gründe 
das Eigentum in einem natürlichen individuellen Streben des Menschen und sei 
daher in seiner Problematik nicht reduzierbar auf die Frage vernünftiger 
Produktion und gerechter Verteilung, wie wichtig und dringend diese auch sei. 
Andererseits aber bestehe das Wesen des Eigentums darin, den Menschen von 
sich selbst und seinen Mitmenschen zu entfremden. Der Verf. meint nun, es 
sei illusorisch zu glauben, diese Eigentumskontradiktion gesellschaftlich 
überwinden zu können. Sik geht es in seinem Essay um die Frage, ob die 
sowjetische Wirtschaftsordnung als authentische Realisierung der Marxschen 
Vorstellungen vom sozialistischen Eigentum anzusehen sei. In der sowjeti
schen Wirtschaftsordnung, so argumentiert der Verf., konnte die wirtschaftli
che Entfremdung der Produzenten nicht überwunden werden. Auch habe es 
diese Wirtschaftsordnung nicht vermocht, die arbeitenden Menschen unmittel
bar an einer effektiveren Entwicklung der Produktivkräfte zu interessieren. In 
Wirklichkeit handele es sich hier nicht um sozialistische, sondern um 
staatskapitalistische oder staatsmonopolistische sozial-ökonomische Verhält
nisse mit entsprechendem staatsmonopolistischen Eigentum. Gegenüber dieser 
Eigentumsinstitution gelte das genossenschaftliche Eigentum nach sowjeti
scher Auffassung nur als unvollkommene sozialistische Eigentumsform.

FORWICK, Friedhelm - H rsg Eigentum und Freiheit.
Eine für weite Kreise bestimmte Dokumentensammlung über die Beziehung 
von Eigentum und Freiheit. Die Dokumente werden durch den Herausgeber 
jeweils kurz eingeleitet.

7.2.2.2 Bodeneigentum

HENRICH, Franz - KERBER, Walter - Hrsg.: Eigentum und B oden rech t. 
Von den 10 Beiträgen sind drei mehr allgemeine Erwägungen zur Eigentums
frage. A lfred S chm idt macht nur einige sehr summarische Bemerkungen zur
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Eigentumsauffassung von Rousseau, H egel und Marx. T heodor M ulder nimmt 
kritisch Stellung zur traditionellen katholischen Soziallehre. Seine Behaup
tung, daß es die katholische Soziallehre als ein in sich fest geschlossenes 
Lehrgebäude „nicht mehr“ gebe (38), ist dahin zu ergänzen, daß es sie nur in 
jenen Köpfen gegeben hat und noch gibt, die ihre eigene Meinung in einem 
Papsttext bestätigt fanden oder finden (vgl. besonders die heutigen katholi
schen Verteidiger des Rechtes auf Mitbestimmung). M ulder sollte aber stärker 
berücksichtigen, daß sich durch alle päpstlichen Dokumente ein roter Faden 
zieht, der sehr wohl mehr als ein geschlossenes Lehrgebäude bedeutet, weil er 
das Strukturdenken dynamisch läßt, zugleich aber entscheidend orientiert. 
Lesenswert im Hinblick auf den rechtlichen Begriff der sozialen Belastung des 
Eigentums sind die Ausführungen von Wilhelm W ertenbruch über das 
Eigentum aus verfassungsrechtlicher Sicht. Wertvoll sind die sozialethischen 
Erwägungen zum Bodeneigentum von K erber, die Leitsätze über das Boden
recht von O. von  Nell-Breuning, die Erörterungen über Wohnbaupolitik und 
Bodeneigentum von Bruno M olitor, die Ausführungen von Harald Jü rgensen  
über die Bodenpreise und nicht zuletzt die abgewogenen Vorschläge zur 
Reform des deutschen Bodenrechts von Franz J o s e f  D elonge. Hans-Jochen 
Vogel liebäugelt offenbar sehr mit dem Bodeneigentum der Gemeinden, als ob 
die Gemeinden weniger kapitalistisch dächten als die Einzelnen. Eine kurze 
Sammlung von Äußerungen des kirchlichen Lehramtes beschließt den 
Band.

PETERS, Karl-Heinz: Die B odenreform .
Nachdem P. die Bodenrente als Verzerrung der Preisbildung dargestellt hat, 
bespricht er die verschiedenen kritischen Reaktionen gegen die Bodenspekula
tion (vonseiten der politischen Parteien, der katholischen und evangelischen 
Kirche) und behandelt schließlich die zahlreichen theoretischen Lösungsvor
schläge und praktischen Instrumente zur Erfassung der Grundrente. Er 
entscheidet sich für eine radikale Lösung, nämlich die Überführung des Bodens 
in Gemeineigentum.

9.1 Die wirtschaftenden Subjekte und Einheiten — Allgemeines

SCHOLZ, Rupert: Die K oa lition sfreih eit als Verfassungsproblem.
Die juristische Habilitationsschrift (München) will nicht, wie es vielleicht aus 
dem Titel herausgelesen werden könnte, das Verhältnis von Staat und 
Verbänden untersuchen, sondern geht der, allerdings darin enthaltenen, und 
zwar zentralen Frage nach, welche verfassungsrechtliche Stellung Gewerk
schaften und Arbeitgeberverbände (in der Bundesrepublik Deutschland) ein
nehmen. Nach einem rechts- und ideengeschichtlichen Überblick behandelt 
Sch. die Koalitionsfreiheit im System der Grundrechtsordnung, Koalitionsfrei
heit und Gesellschaftsverfassung (hier besonders im Zusammenhang mit der
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Sozialstaatlichkeit), die Koalitionsfreiheit im System der „öffentlichen“ und 
„institutionellen“ Verfassungsgarantien, die Koalitionsfreiheit im System der 
grundrechtlichen Kommunikationsverfassung. Sch. ist der Überzeugung, daß 
das deutsche Grundgesetz keine Arbeits- oder Wirtschaftsverfassung im Sinne 
eines gesellschaftspolitisch geschlossenen Ordnungssystems statuiere. Die 
Koalitionsfreiheit könne nicht als staatsbezogenes Teilhaberecht verstanden 
werden. Die Koalitionsfreiheit stehe im Rahmen der individualrechtlichen 
Konzeption, sei daher ein individualrechtliches Freiheitsrecht. Die koalitions
rechtliche Kollektivität gründe sich auf die individuelle Grundrechtsausübung 
bzw. interindividuale Organisation individualer Interessen. Sch. unterstreicht 
immer wieder die Rückbeziehung der koalitionsrechtlichen Kollektivität auf 
die individualrechtliche Note. Die Koalitionen verfügten über keinen konstitu
tionellen Verfassungsstatus wie etwa die politischen Parteien. Grundsätzlich 
dem staatsfreien Gesellschaftsbereich angehörend könne die öffentliche 
Funktion, welche die Koalitionen auszuüben vermögen, nur immer sozial, 
niemals politisch verstanden werden.

9.3 Unternehmer

WEBER, Wilhelm: Der Unternehmer.
In dieser historisch wie auch volkswirtschaftlich vortrefflich untermauerten 
Studie unternimmt W. eine Ehrenrettung des Unternehmers. Er wendet sich 
gegen die ausschließliche Sicht des Unternehmers als eines Nur-Arbeitgebers, 
gegen die These vom Interessenmonismus, gemäß welcher es dem Unterneh
mer über das Wohlergehen der Arbeitnehmer hinweg nur auf Profit ankäme. 
W. zeigt im Laufe der Darstellung auch die Linien auf, welche die katholische 
Soziallehre in der Einschätzung des Unternehmers verfolgt hat.

9.4.3 Gewerkschaften

DÄUBLER, Wolfgang - MAYER-MALY, Theo: N egative K oa lition sfreiheit?  
Die beiden an der Universität Bochum gehaltenen Referate, die hier 
abgedruckt sind, beschäftigen sich mit der juristischen Begründung der 
Freiheit, einer Organisation beizutreten und aus ihr auszutreten. Das Problem 
ist besonders akut hinsichtlich der Gewerkschaft. Die Begründung, so geht aus 
den Darstellungen hervor, ist vor allem in Art. 9 Abs. 3 GG zu suchen, wo von 
der Freiheit der Vereinsgründung gesprochen wird. Was aber beinhaltet diese 
Freiheit? Bedeutet sie nur eine Abwehr gegen soziale, wirtschaftliche oder 
politische Machtblöcke, oder besagt sie darüber hinaus, daß eine Besserstellung 
der frei Organisierten wohl einen Effekt der Organisierung, nicht aber eine 
Diskriminierung der Nicht-Organisierten bedeute? Eine These, die M.-M. 
vertritt, während D. erklärt, daß diese Fragestellung durch das Grundgesetz
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nicht anvisiert worden sei. Die Frage ist insofern entscheidend, als unter 
Umständen die Gewerkschaft ihre Tarifverträge als nur für die Organisierten 
gültig verteidigen und somit einen Druck auf die Nicht-Organisierten ausüben 
könnte.

GMOSER, Rupert - Hrsg.: Die G ewerkschaft a u f  d em  Wege zum fa h re  2000. 
Zehn Referate, die im internationalen Gewerkschaftsseminar in Österreich 
gehalten wurden. Gegenstand war die Gewerkschaftsarbeit im allgemeinen und 
in einzelnen Ländern (Österreich, Deutschland, Schweiz, Polen). Die Überpar
teilichkeit der Gewerkschaft wird betont, zugleich auch die innergewerk
schaftliche Demokratie. Österreich könnte dafür in gewisser Hinsicht ein 
Modell darstellen, da in dem Österreichischen Gewerkschaftsbund auch eine 
einzelne Gruppe, z. B. die christliche Gewerkschaftsbewegung, zur selbständi
gen Meinungsbildung und Meinungsäußerung gelangt (vgl. hierzu das Referat 
von Richard Timel).

SCHMIDT, Eberhard: Ordnungsfaktor o d e r  G egenmacht.
Sch. schildert die Aktivität der Gewerkschaften der BRD. Im Zentrum stehen 
dabei die wilden Streiks von 1969, die den Gegensatz zwischen Arbeitnehmer
interesse und Gewerkschaftspolitik manifest machten. Auf allen Ebenen soll 
die Gewerkschaft gemäß Sch. eine Alternativpolitik zum Kapitalismus 
entwickeln. In den Mitbestimmungsgremien der Unternehmen stehen sie in 
Gefahr, sich ins System zu integrieren. In der Konzertierten Aktion sei 
dasselbe zu befürchten.

9.4.4 Streik

SCHNEIDER, Dieter - Hrsg.: Zur T heorie und Praxis d es Streiks.
Die vier Beiträge des ersten Teils behandeln Begriff, Geschichte und Theorien 
des Streiks und streikähnlicher Kampfmittel, sowie den Streik als gesell
schaftsverändernde Praxis. Die vier Beiträge des zweiten Teils befassen sich 
mit Einzelerscheinungen von Streiks: in England, in der BRD, in Spanien und 
in Frankreich. Die Autoren wollen zwar in erster Linie referierend darstellen. 
Doch spürt der Leser deutlich die wirtschaftspolitische Tendenz der System
überwindung heraus. Die Ausführungen über Spanien übersehen den politi
schen Hintergrund oder urteilen geschichtslos über augenblickliche Arbeits
kämpfe in dieser komplexen Nation.

9.4.5 Mitbestimmung 

BIEDENKOPF, Kurt H.: M itbestimmung.
B. bespricht in umfassender Weise das Problem der Mitbestimmung, wie es in 
der von ihm geleiteten Gutachtenskommission behandelt worden ist (vgl.
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Band VII, 258). Er berichtet zunächst von den verschiedenen Einwänden 
gegen das genannte Gutachten, wobei er nach wie vor die bereits stattge
fundene Aushöhlung des Privateigentums im Produktivsektor in Kauf zu 
nehmen scheint (vgl. S. 28). Dann behandelt er im einzelnen die Demokrati
sierung des Betriebs und Unternehmens, die Mitbestimmung in Wirtschaft und 
öffentlichem Bereich (besonders bedeutungsvoll für den Unterschied zwischen 
privatrechtlicher und öffentlich-rechtlicher Ordnung), die vernichtenden 
Folgen einer paritätischen Mitbestimmung im Unternehmen auf die Tarifauto
nomie und das Tarifvertragsrecht (zentrale Frage in der Diskussion), schließ
lich die Beziehungen des Mitbestimmungsproblems zur gesamten Wirtschafts
ordnung (zum Arbeitsrecht, Gesellschaftsrecht und Wettbewerbsrecht).

FRIEDMANN, KarlH.: Die paritä tische Unternehmung. SRs 
F. entwirft in beachtenswerter Weise die rechtliche Konstruktion eines 
Unternehmens (Aktiengesellschaft) mit paritätischer Mitbestimmung, in der 
einerseits die gesamtwirtschaftliche oder „öffentliche“ Bedeutung des Unter
nehmens wie auch andererseits die nötigen Voraussetzungen, die durch die 
privatrechtliche Ordnung gefordert sind, dargestellt werden. Er unterstellt 
hierbei, daß die Arbeitnehmer und ihre Vertreter im Verwaltungsrat zumin
dest ebenso am Wachstum und an der Stabilität ihres Unternehmens 
interessiert sind wie die Aktionäre. Von den Vertretern der Arbeitnehmer wie 
auch von denen der Aktionäre wird ein unwiderrufliches Bekenntnis zur 
Partnerschaft gefordert. Die Vertreter der Arbeitnehmer sollen hierbei nur 
durch die Arbeitnehmer des Unternehmens gewählt werden können. In der 
partnerschaftlichen Organisation des Unternehmens sieht F. die Möglichkeit, 
die uneingeschränkte Gleichberechtigung und Gleichgewichtigkeit von Aktio
nären und Arbeitnehmervertretern zu verwirklichen.

9.5 Der Konsument, die Verbrauchergenossenschaften

HILLMANN, Karl-Heinz: Soziale B estimm ungsgründe d es  K onsum en
tenverhaltens.
H. räumt in diesem auch einem mit dem soziologischen Vokabular nicht 
vertrauten Leser gut verständlichen Buch mit der modellartigen Vorstellung 
des wirtschaftlich entscheidenden Konsumenten auf. (Im Hinblick auf die 
gerade für die Verbraucher so wichtigen Ausführungen hätte man vielleicht 
besser die englischen Texte übersetzt). Der Konsument steht in einem 
sozio-kulturellen Zusammenhang, der weithin die rein familiären Verhaltens
muster außer Kurs setzt. Im Zuge der ständigen Hebung des allgemeinen 
Lebensstandards, der Vergrößerung der Kaufkraft und der Konsumchancen 
nimmt der Hang zum geltungsbetonten und den Mitmenschen überbietenden 
Konsumverhalten langsam ab zugunsten eines Strebens nach persönlich 
bestimmtem Lebensstil. H. unterstreicht die Bedeutung der Erziehung des
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Konsumverhaltens durch Konsumentenverbände und Massenmedien. Tatsäch
lich wird die heutige Jugend für eine Rückkehr zu nicht-konformistischer 
Konsumwahl leicht gewonnen werden können, so daß die Aussicht besteht, 
wiederum von der Freiheit des Konsumenten sprechen zu können. Für die 
unternehmerische Planung ergibt sich daraus die verstärkte Forderung der 
Marktforschung, deren soziale Bedeutung H. mit Nachdruck unterstreicht.

9.9 Wirtschaftsverbände und Staat

STREITHOFEN, Heinrich Basilius - Hrsg.: Die R olle d er  Sozialpartner in 
Staat und  G esellschaft.
Das Buß- und Bettagsgespräch 1972 des Walberberger Instituts für Gesell
schaftswissenschaften, dessen Referate und Diskussionsbeiträge hier veröffent
licht werden, befaßte sich mit der veränderten Stellung der Arbeitgeber- und 
Arbeitnehmerverbände in einem Staat, der sich vom Rechtsstaat mehr und 
mehr zum Sozialstaat entwickelt, und in einer Phase der Konjunktur, in 
welcher sich das Gleichgewicht der Kräfte zugunsten der Macht der 
Gewerkschaften verschoben hat. Der soziale Sachverhalt, der mit Bezug auf die 
deutsche Rechtsordnung untersucht wird, betrifft alle Länder.

10.2.3 Leistungsgemeinschaftliche Ordnung 

ALFAGEME, Braulio: Europa: Cambios d e  estructuras.
A. verfolgt die Entwicklung der Unternehmensverfassung in den verschiedenen 
Ländern Europas. Die Tatsache, daß der Arbeitnehmer bis heute noch nicht 
ausreichend in die wirtschaftspolitische Entscheidung hineingezogen oder 
hineingelassen wurde, ist, so führt A. aus, der Grund, daß er sich dort den ihm 
verweigerten Platz erkämpft, wo er unmittelbar beteiligt ist, nämlich im 
Betrieb, bzw. im Unternehmen. Der Klassenkampf, der sich in den Tarifver
handlungen abspielt, soll auf Unternehmensebene im Sinne gemeinsamer 
Entscheidungen entschärft werden. A. sieht in dieser Entwicklung eine 
dreifache Gefahr, einmal die Verewigung des Klassenkampfes auf wirtschafts
politischer Ebene und im Zusammenhang damit als notwendige Folge das 
Überhandnehmen staatlicher Machtbefugnis im Wirtschaftsgeschehen, dann 
aber vor allem den Verlust der persönlich verantworteten Unterneh
mensentscheidung. A. versteht sehr gut, daß der paternalistische Betrieb 
endgültig der Vergangenheit angehört. Mitbestimmung in der Form, wie sie 
etwa im deutschen Betriebsverfassungsgesetz vom 11. Okt. 1952 beschrieben 
wird, ist für ihn ein irreversibles Phänomen für die gesamte Wirtschaft in 
Europa. Was ihn aber beunruhigt, ist die Tatsache, daß man sich nicht auf 
einer intermediären Ebene zu gemeinsamer paritätischer wirtschaftspolitischer 
Entscheidung finden kann, sondern vielmehr diese Parität auf der Ebene des
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Unternehmens sucht. Eingehend analysiert er die verschiedenen Formen der 
intermediären wirtschaftspolitischen Entscheidungsgremien (Holland, Öster
reich, ebenso das Vernehmlassungsverfahren in der Schweiz). A. selbst will die 
von ihm vorgeschlagene intermediäre wirtschaftspolitische Institution noch 
nicht juristisch umreißen. Er warnt sogar vor voreiliger Festlegung. Er ist zu 
sehr überzeugt, daß man auf diesem riskanten Feld pragmatisch vorgehen 
müsse. Dennoch hält er ein rasches Beginnen für unbedingt nötig, um dem 
Trend in die unternehmerische Mitbestimmung und in die Kollektivierung 
vorzubeugen. Was das Buch besonders auszeichnet, ist ein hohes Verständnis 
für die Forderungen der Arbeitnehmer auf Mitbestimmung, andererseits aber 
auch die Sorge um die Erhaltung der persönlichen Verantwortung und 
Risikoübernahme in der Wirtschaft. Aus dieser Sorge heraus tritt A. 
entschieden für eine breite Streuung des Unternehmertums ein im Sinne einer 
im Rahmen der gesamtwirtschaftlichen Situation betriebenen Politik zugun
sten selbständiger Unternehmerexistenzen. Die Entpersönlichung der Großbe
triebe erscheint ihm dann nicht mehr problematisch, wenn einmal auf 
wirtschaftspolitischer (statt auf unternehmerischer) Ebene die paritätische 
Mitbestimmung Wirklichkeit geworden ist.

10.3 Wirtschaftspolitik — Finanzpolitik — Steuerpolitik

ALDRUP, Dieter: Das R ationalitätsproblem  in d er  P olitischen  Ökonomie.
A. versucht in dieser gründlichen Studie eine konsequente Anwendung des 
kritischen Rationalismus K. R. P oppers (und besonders W. W. B artleys) auf 
die wirtschaftspolitische und allgemein politische Planung. Nach einer 
eingehenden Behandlung des Begriffs der Rationalität untersucht er die bisher 
in der Entscheidungstheorie üblichen Verhaltenskriterien. A. lehnt jegliche auf 
allgemeiner Psychologie gegründete Präferenztheorie ab. Aus durch stets neue 
Informationen zu ermittelnden Erwartungen und Erfolgsaussichten soll ein 
Planungskonzept erstehen, das jegliche ideologische Vorbelastung, die A. in 
jedem Ordnungsdenken vorzufinden glaubt, vermeidet. Er wendet sich darum 
auch gegen die Rationalismusvorstellung vonF. A. v. Hayek. Eine erfolgreiche 
rationale Gesamtplanung einer dauerhaften Gesellschaftsordnung erscheint A. 
als utopisch. Besonders interessant ist die methodologische Beurteilung von 
Liberalismus und Sozialismus (138 ff.). A. gewinnt dadurch eine methodologi
sche Bewertung von Traditionalismus und Veränderungsideologie. Die proble
matische Seite des hier vorgetragenen methodologischen Rationalismus ist die 
Frage, inwieweit es überhaupt gelingt, die Erfolg versprechenden Informa
tionen zu erhalten. Dahinter steht vor allem das Problem, ob es je gelingen 
wird, die Menschen von der Sinnfrage, die jeder mit seinem Leben verbindet, 
auf politischer Ebene abzubringen und sie umzuerziehen auf eine politische 
Konzeption, die nur noch methodologisch orientiert ist.
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AUSTRUY, Jacques: Le Prince e t  le Patron.
A. schildert das gesamte wirtschaftliche Leben als einen irreversiblen Prozeß 
der Machtentwicklung. Beim Lesen dieses Buches wird man von einer gewissen 
Angst befallen, da man deutlich vor Augen einen Mechanismus sich abwickeln 
sieht, der nichts anderes ist als die Perpetuierung von Machtpositionen in stets 
neuen Schattierungen.

BRYDE, Brun-Otto: Zentrale W irtschaftspolitische B eratungsgrem ien  in d er  
Parlamentarischen Verfassungsordnung.
Die Komplexität der gesamtwirtschaftlichen Ordnung macht die Versachli
chung wirtschaftspolitischer Maßnahmen notwendig, um diese aus dem 
Tauziehen der Interessenverbände zu befreien und zugleich dem Parlament ein 
Instrument objektiver Meinungsbildung in die Hand zu geben. Beratungs
gremien sind darum eine unabdingbare Notwendigkeit für die Information der 
Entscheidungsträger. Diese Beratungsgremien müssen aber politisch unbelastet 
und kontrollierbar sein, wie B. hervorhebt. B. bespricht verschiedene 
Institutionalisierungen von Beratungsgremien (Belgiens, Dänemarks, Deutsch
lands, Frankreichs, Italiens und der Niederlande). Er kommt kurz auch auf 
den von der katholischen Soziallehre zeitweise vertretenen Gedanken der 
berufsständischen Ordnung zu sprechen, von der er mit Recht sagt, daß sie 
dem modernen Staatswesen mit Marktwirtschaft nicht zu entsprechen vermag. 
Im übrigen war diese überhaupt nur gedacht als Entwurf einer Einigungsin
stanz der verschiedenen Interessengruppen, wobei es der staatlichen und 
wirtschaftlichen Verfassung überlassen bleibt, eine andere Form der Objekti
vierung der Interessen zu finden. Die Gründer der niederländischen Institution 
hatten sich seinerzeit an diesem Modell orientiert. Darum auch die Tatsache, 
daß sich auch heute noch Wirtschaftsräte dort an den Programmen der 
katholischen Soziallehre orientieren, worauf B. nur kurz hinweist (93, 
Anm. 31). B. sieht eine besonders glückliche Lösung des Problems im 
dänischen Wirtschaftsrat, in dem der aus drei Wissenschaftlern bestehende 
Vorstand die Gutachten nach Beratung in dem Gesamtrat mit Interessen
vertretern und Beamten alleinverantwortlich abgibt. Die Idee eines Wirt
schaftsrates, wie sie vorübergehend in Deutschland diskutiert wurde, wird von
B. abgelehnt. Bemerkenswert ist, daß B. Persönlichkeiten aus dem Kultur- und 
Geistesleben von der Mitgliedschaft im Beratungsgremium ausschließt.

HOPPMANN, Erich - Hrsg.: K onzertierte Aktion.
Die 11 Beiträge stammen aus der Feder von Wirtschaftswissenschaftlern, die 
alle von der Effizienz der Marktwirtschaft überzeugt sind. In der Konzertier
ten Aktion sieht man ein berufsständisches, neben oder sogar vor das 
politische Parlament gespanntes Entscheidungsgremium herankommen (Hans 
Heinrich Rupp: Konzertierte Aktion und freiheitlich- rechtsstaatliche Demo
kratie). Soll die Konzertierte Aktion ein Instrument der Stabilisierung im 
Sinne der sozialen Gerechtigkeit sein, dann müssen nicht nur alle Teilnehmer
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des Wirtschaftsprozesses mitsprechen dürfen, es müssen vielmehr auch die in 
der Konzertierten Aktion versammelten Gesellschaftskräfte eine Garantie 
dafür geben, daß sie sich entsprechend den erhaltenen Informationen und 
beschlossenen Richtlinien verhalten. Egon T u ch tfe ld t bespricht eingehend die 
Methode, wie in einer Marktwirtschaft eine solche Verhaltensgarantie erzeugt 
werden könnte (Moral Suasion in der Wirtschaftspolitik). T uch tfeld t zeigt 
Vor- und Nachteile der Verhaltensbeeinflussung durch Propaganda auf. Er 
kommt hierbei auf die scharfe Kritik von F. A. Lutz zu sprechen, der den 
Einsatz dieses Mittels der Beeinflussung als „Überredungsdirigismus“ bezeich- 
nete. Die Meinung, durch eine konzertierte Aktion der Verbände hinsichtlich 
der Einkommenspolitik die Geldstabilisierung unterstützen zu können, findet 
bei den finanzpolitisch orientierten Autoren keinen großen Beifall (vgl. Emst 
Heuss: Makroökonomie und Stabilitätsgesetz, Artur Woll: Inflationstheo
retische Begründung der konzertierten Einkommenspolitik, Ernst Dürr: 
Reform der Geldpolitik statt Konzertierter Aktion). Überhaupt sieht man in 
den Wirtschaftsverbänden nicht so sehr wirtschaftspolitische Instrumente als 
vielmehr eigentliche Interessenverbände, was diese auch wirklich sein wollen 
(Jo su a  Werner: Funktionswandel der Wirtschaftsverbände durch die Konzer
tierte Aktion?). Sehr akzentuiert spricht diesen Gedanken Christian Watrin 
(Geldwertstabilität, Konzertierte Aktion und autonome Gruppen) aus. Watrin 
schreibt der optimistischen Ansicht, daß die Wirtschaftssubjekte sich über ihre 
Eigeninteressen hinweg bei genügender Aufklärung für kooperative Lö
sungen entscheiden, wenig Wirklichkeitssinn zu. Er zieht die konfliktorien
tierte Betrachtungsweise wirtschaftlicher, sozialer und politischer Beziehungen 
vor. Gegen Verhaltensweisen von Anbietern oder Nachfragern, die auf Kosten 
der Geldwertstabilität Preis- oder Einkommenssteigerungen durchzusetzen 
versuchen, schlägt er progressive Steuersätze vor, sowie Festlegungen von 
Lohnzuwächsen in Form von Investivlöhnen in Abhängigkeit von der 
Lohnsatzsteigerung, Strafsteuern für Unternehmer, die Lohnzugeständnisse 
oberhalb der als zulässig erachteten Steigerungsraten machen, schließlich 
Maßnahmen zur Erhöhung des Wettbewerbsgrades (227). Das Problem der 
Stabilisierung hängt innigst mit der Frage zusammen, ob die Tarifautonomie, 
wie wir sie aus dem alten, modellierten Marktdenken überkommen haben, 
überhaupt noch aktuell sein kann. Hier scheinen rein rechtliche Gesichts
punkte, wie sie Hans-Georg K opp en stein er  in seinem an sich lesenswerten 
Artikel darlegt, nicht mehr ganz mitzukommen, weil das Recht gerade in 
dieser Frage hinter der Entwicklung nachhinkte. Beachtenswert sind die 
Ausführungen von Erich Hoppmann über „Konzertierte Aktion und der 
,Rahmen der marktwirtschaftlichen Ordnung““, weil H. wohl am deutlichsten 
die deutsche wirtschaftspolitische Konzeption der Marktwirtschaft zum 
Ausdruck bringt im Gegensatz etwa zu anderen Auffassungen im Raum der 
EWG.
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OULÈS, Firmin: La d ém o cra tie é con om iq u e à la lum ière d e s  faits.
In den drei umfangreichen Bänden befasst sich der Verf. mit der Frage, wie 
eine freie Wirtschaftspolitik sachgerecht zu organisieren sei. O. stellt fest, daß 
die Demokratie mit den technischen Problemen, die mit der modernen 
Wirtschaft unlösbar verbunden sind, nicht fertig werden kann. Weder die 
Juristen noch die Politiker, noch vor allem die parteilich orientierten Politiker, 
seien in der Lage, ein Urteil über wirtschaftspolitische Fragen zu fällen. 
Außerdem ständen die politischen Institutionen unter vielfachen geheimen 
Einflüssen, die eine Kontrolle der Willensbildung unmöglich machten. O. 
schlägt daher ein fein durchkonstruiertes System von fachlich ausgebildeten 
Entscheidungsinstanzen vor. In einer solchen Jury sieht er auch im Bildungs
sektor die einzige Lösung, um aus den Flochschuldebatten herauszukommen. 
Gegenüber den Hochschuldiplomen verteidigt O. den Leistungserweis in der 
Praxis. Das Staatsmonopol der Bildung wird abgelehnt, entsprechend dem 
Grundanliegen O.s, das wirtschaftliche und soziale Leben zu entpolitisieren.

PETERS, Hans-Rudolf: Grundzüge sek toraler Wirtschaftspolitik.
Die gründliche, wohl jeden Wirtschaftspolitiker interessierende Studie steht in 
dem umfassenden Problemkreis „Wirtschaftsordnung und Planung“. Die 
sektorale Wirtschaftspolitik, die sowohl die sektorale Ordnungs- als auch die 
sektorale Prozeßpolitik umfaßt, fällt ungefähr mit dem zusammen, was man 
mit Branchenpolitik zu bezeichnen pflegt. P. will nicht einzelne Branchen 
speziell darstellen, vielmehr die typischen Praktiken sektoraler Wirtschafts
politik aufzeigen mit der Absicht, die Grenzen abzustecken, innerhalb deren 
in einer Wettbewerbswirtschaft eine staatliche Intervention zugunsten von 
Branchen zu rechtfertigen ist. P. liegt viel an der demokratischen Transparenz 
von Maßnahmen sektoraler Stützungen. Dies vor allem im Hinblick auf die 
Möglichkeit einseitiger Beeinflussung vonseiten der Interessengruppen. Der 
Versachlichung der Problematik soll ein Sachverständigenrat dienen. Die 
Hilfsmaßnahmen zugunsten von Wirtschaftszweigen sollten folgenden Nor
men folgen: Wahrung des Wettbewerbs, zeitliche Befristung, Degression der 
Hilfen, Hilfe zur Selbsthilfe (Selbstbeteiligung), Rückzahlung der Hilfen. 
Lesenswert sind die Vergleiche der bundesdeutschen sektoralen Wirtschafts
politik mit der französischen Planification.

SCHÄFER, Manfred: M arktwirtschaft fü r m orgen .
Eine allseitig abgewogene, an den mit wirtschaftswissenschaftlichen Begriffen 
nicht vertrauten Leser allerdings gewisse Anforderungen stellende Darstellung 
der Wirtschaftspolitik im Sinne der sozialen Marktwirtschaft. Sch. geht das 
hauptsächliche Instrumentarium der Stabilisierung der Marktwirtschaft durch, 
indem er zur Exemplifizierung die in der deutschen Wirtschaft der siebziger 
Jahre gemachten Erfahrungen kritisch bewertet. Beachtenswert ist seine Kritik 
an M ilton Friedmans Theorie der Geldmengenvermehrung, wie ebenso seine 
Ausführungen über die Steuerpolitik.
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10.4 Wirtschaftsrecht

EGERER, Jürgen: Der P langewährleistungsanspruch.
E. stellt sich die Frage, ob der durch eine Planänderung des Staates 
Geschädigte Ersatzansprüche geltend machen kann. Er beschreibt verschie
dene interessante Einzelfälle und bespricht die zum Problem geäußerten 
Meinungen in Literatur und Rechtsprechung, wobei er nachweist, daß im 
gegenwärtigen deutschen Recht ein Plangewährleistungsanspruch nicht zum 
Zuge kommt. Er entwickelt einen Idealtyp eines Plangewährleistungsan
spruchs, gemäß dem man die Rechtspolitik vorantreiben könnte.

SANDROCK, Otto: Die Einheit d er  W irtschaftsordnung.
S. unterscheidet makrorechtliche und mikrorechtliche Widersprüche. Makro
rechtliche Widersprüche treten dort auf, wo mehrere zivilrechtliche Rechts
folgeanordnungen nicht miteinander harmonieren (Beispiel: die deliktrecht
liche Lehre vom Recht am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb und 
marktwirtschaftliche Wettbewerbsverfassung). Mikrorechtliche Widersprüche 
sind Disharmonien, die sich aus der Tatsache ergeben, daß eine Norm nicht 
nur zivil-, sondern zugleich auch verwaltungs- oder ordnungswidrigkeitsrecht
liche Folgen vorsieht und daß zwischen diesen Rechtsfolgen auf den 
verschiedenen Regelungsebenen Konflikte auftreten (Beispiel: die angebliche 
Unmöglichkeit der Subsumierung des gentlemen‘s agreement unter das Verbot 
der Preisabsprache wegen des strafrechtlichen Analogieverbotes).Während bei 
makrorechtlichen Widersprüchen der Richter leichter im Sinne der Wirt
schaftsordnung entscheiden kann, sieht er sich bei mikrorechtlichen Wider
sprüchen im harten Konflikt mit dem formalen Recht. S. plädiert für eine 
sachgerechte, d. h. wirtschaftliche Betrachtungsweise im Interesse der Rechts
einheit und der Rechtsfortbildung.

SCHMIDT, Reiner: W irtschaftspolitik und Verfassung.
Die an der juristischen Fakultät der Universität Würzburg eingereichte 
Habilitationsschrift befaßt sich mit der Frage, ob und inwieweit eine 
Staatsverfassung eine bestimmte Wirtschaftsordnung und damit zugleich recht
lich faßbare Normen der Wirtschaftspolitik enthalten könne. Sch. untersucht 
diese Frage im Zusammenhang mit dem Deutschen Grundgesetz. Er erklärt, 
daß die deutsche Verfassung für die Konstruktion eines einheitlichen, 
geschlossenen Wertsystems keinen Anhaltspunkt biete. Dies hindere natürlich 
nicht, daß einzelne Wertentscheidungen im Hinblick auf die freiheitliche und 
zugleich soziale Gestaltung des Gemeinwesens getroffen worden seien. Die 
freie Marktwirtschaft könne nicht als wirtschaftliche Gesamtverfassung des 
Grundgesetzes angesehen werden. Im Hinblick auf eine Reihe von Grund
sätzen, die einer gewissen systematischen Zuordnung, einer kombinatorischen 
Interpretation bedürfen, falle der Rechtswissenschaft und der Rechtsprechung 
die Aufgabe zu, die das Wirtschaftssystem tragenden Institutionen und

29 Utz, Bibliographie VIII
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Normen herauszuschälen. Sch. nennt im einzelnen als tragende Prinzi
pien (132): das Rechtsstaats- und Sozialstaatsprinzip, die repräsentative 
parlamentarische Demokratie, die Grundrechte der allgemeinen Handlungsfrei
heit, den Gleichheitssatz, die Vereinigungsfreiheit, die Berufsfreiheit, den 
Eigentumsschutz, die Sozialisierungsklausel, im weiteren Bereich das Recht 
der Meinungs-, Kunst- und Pressefreiheit, allgemeine Verfassungsprinzipien 
wie das Übermaßverbot und das Subsidiaritätsprinzip. Die wirtschaftspoliti
schen Maßnahmen können also nur im Rahmen solcher Orientierungsprinzi
pien beurteilt werden. Ihnen stehe kein verfassungsmäßig garantiertes Indivi
dualrecht gegenüber: „Auch wenn die Eigentumsgarantie, die Sozialstaats
klausel oder auch der Gleichheitssatz nach einer im Vordringen befindlichen 
Auffassung eine inflationistische Politik verwehren, stehen dem keine Indivi
dualrechte gegenüber“ (197). Im einzelnen behandelt Sch. von dieser verfas
sungsrechtlichen Grundkonzeption aus die Globalsteuerung und das Stabili
tätsgesetz.

12.1 Verteilung — Allgemeines

BOLZ. Klaus - Hrsg.: Ist e in e g e r e ch t e  E inkomm ensverteilung m öglich?
Eine im Verhältnis zum Sachverhalt leicht verständliche Einführung in die in 
der BRD geführte Diskussion über Lohnquote, produktivitätsorientierte 
Lohnpolitik, Investivlohn und Vermögensbildung in Arbeitnehmerhand. Die 
Autoren bemühen sich um objektive Darstellung der verschiedenen Meinun
gen.

WILLGERODT, Hans - BARTEL, Karl - SCHILLERT, Ullrich: Vermögen 
fü r alle.
Den Autoren dieser gründlichen Studie geht es um den Einbau der 
sozialpolitischen Forderung der breit gestreuten Vermögensbildung in die 
marktwirtschaftlich orientierte Wirtschaftpolitik. Im ersten Teil wird der 
Begriff des Vermögens definiert, werden die verschiedenen Vermögensarten 
durchgegangen und vor allem die ordnungspolitischen Maßstäbe erarbeitet. 
Mit Recht wird nicht nur vom Vermögen in Arbeitnehmerhand gesprochen, 
sondern ebenso die Bedeutung der breiten Streuung des Produktivvermögens 
im Hinblick auf den sogenannten mittelständischen, d. h. Eigenunternehmer 
unterstrichen (124, vgl. auch 388 ff.). Die Geldwertstabilität spielt in dem 
gesamten Fragenkomplex eine vordringliche Rolle (129 ff.). Für die Markt
wirtschaft grundlegend ist natürlich die Frage nach dem Verhalten der 
Unternehmen unter dem Einfluß der Vermögenspolitik (197 ff.). Der zweite 
Teil behandelt bezüglich der Bundesrepublik Deutschland die bisherigen 
Maßnahmen und die verschiedenen Pläne und weist auf die notwendigen 
ordnungspolitischen Reformen zur Förderung des Beteiligungssparens hin 
(Reform der Körperschaftsteuer, Kapitalmarktordnung, Kapitalbeteiligungsge-
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Seilschaften im Hinblick auf die Stützung der Konkurrenzfähigkeit der 
mittelständischen Unternehmen). Die Autoren haben das gesamte verfügbare 
statistische Material verwertet. Ihr wirtschafts- und sozialethisches Grundan
liegen ist: Wahrung des Marktes, besonders des Kapitalmarktes, Verhinderung 
von Konzentration und Marktmacht, Geldwertstabilität, Stabilisierung des 
gesamtwirtschaftlichen Wachstums, Freiheit der Arbeitnehmer in der Vermö
gensbeteiligung, verbunden mit einer angemessenen Disponibilität der Anlage.
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V.

DIE POLITISCHE ORDNUNG

1. Geschichtliches zur politischen Philosophie

KODALLE, Klaus-Michael: Thomas H obbes - Logik d er  H errschaft und  
Vernunft d es Friedens.
Mit C. B. M acpherson  (vgl. Bd. VI, 272) ist K. einig, daß H obbes unter dem 
Naturzustand die vom Menschen unkontrollierten, nicht bezwungenen Stre
bungen und Neigungen verstand und von da aus sich die Frage stellte, auf 
welchem Wege zum Zwecke eines friedvollen Zusammenlebens eine gesell
schaftliche Absicherung gegen die Explosionen individualistischen und egoisti
schen Verhaltens möglich sei. Daß im Hinblick auf die vielen untereinander im 
Kampf liegenden Weltanschauungen und religiösen Bekenntnisse zu guter 
Letzt nur die autoritative Festlegung der sozialen Verhaltensregeln übrig 
bleibt, müßte eigentlich selbstverständlich sein. In diesem Sinne gilt, wie K. 
darstellt, das vielfach als monströs hingestellte Rezept H o b b e s Autoritás non 
veritas facit legem. Die religionsphilosophischen und theologischen Zusam
menhänge der H obbes1 sehen Friedensidee werden von K. eingehend darge
stellt.

LINARES, Filadelfo: Der Philosoph und d ie Politik.
L. interpretiert einige Grundideen der politischen Philosophie Platons und 
A risto teles’ in der Absicht, ihre bis in die moderne Zeit hineinreichende 
Aktualität aufzuweisen. Der Interpretation Platons sind vor allem die Kapitel 
über das Verhältnis von Philosophie und Politik sowie über die Idee des 
Nationalismus gewidmet. Über die politische Philosophie des A ristoteles 
diskutiert L. im Zusammenhang mit seiner Darstellung der aristotelischen 
Herrschaftsidee sowie mit der Untersuchung über die Bedeutung der Revolu
tionsidee in dessen philosophisch-politischem Schrifttum. Eine Verbindung 
der griechischen Philosophie zur Moderne wird im ersten und im letzten 
Kapitel hergestellt. Im ersten Kapitel befaßt sich L. mit dem Zusammenhang 
von Politik und Moral, um zu zeigen, daß Kant wie Platon und Aristo
te le s  - wenn auch in unterschiedlicher Weise - beide Bereiche als Einheit 
begriffen hätte im Gegensatz zu M achiavelli, der die Trennung von Politik und 
Moral postuliert habe, indem er der Politik den öffentlichen, der Moral den 
privaten Bereich zugewiesen habe. Im letzten Kapitel interpretiert L. die
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Imperialismusidee F ich tes. Deren eine Komponente, den Nationalismus, sieht 
er bereits bei Platon  und A ristoteles gegeben. Die andere Komponente, der für 
F ich te typische Kulturhochmut, sei auch schon bei A ristoteles festzustellen.

MÜLLER, Armin: A utonom e T heorie und In teressedenk en .
Die Grundproblematik der politischen Philosophie ergibt sich im wesentlichen 
aus ihrem Charakter als „praktische“ Wissenschaft. Als die entscheidenden 
Fragen einer solchermaßen verstandenen Wissenschaft wird man in formeller 
Hinsicht die Möglichkeit einer Logik des Praktischen, in materieller Hinsicht 
die Frage der Rechtfertigung der in der Politik sich artikulierenden Interessen 
bezeichnen können. Mit den genannten Problemen setzt sich M. anhand einer 
philosophiegeschichtlichen Darstellung der Vorstellungen von Plato, Aristo
te le s  und C icero  auseinander. Wie M. darstellt, versuchte Pluto, der eigentliche 
Begründer der politischen Philosophie, mit seiner sowohl die Mythologie als 
auch die Sophistik überwindenden Ideenlehre Politik zu einer praktischen und 
zugleich der Willkür enthobenen Wissenschaft zu machen. Der Preis dieser auf 
der erkenntnistheoretischen Geringschätzung der gewöhnlichen Meinung 
gründenden Ideenlehre war die Negierung berechtigter Einzelinteressen zugun
sten einer eine „ideale“ Ordnung herstellenden Politik. Zwischen der 
unwandelbaren Welt der Ideen und der geschichtlichen Welt der politischen 
Meinungen gab es im Grunde keine Vermittlung. Wie M. nun ausführt, war es 
A ristoteles, der diese Situation überwand. Zwar hielt er an Platos Idee fest, die 
Wahrheit der Theorie gegenüber partikularen Interessen zu wahren, doch 
gelang ihm die Überwindung des platonischen Essentialismus, indem er der 
Praxis eine eigene Logik und einen eigenständigen Bereich überließ. Der 
Analytik als der Logik der theoretischen Wissenschaften stellte er die Topik 
als Logik des der Dialektik eingeordneten Bereichs der Praxis gegenüber. 
Indem er so die Topik materiell dem Ethos der Dialektik unterstellte, 
vermochte er, wie aus den Ausführungen M.s hervorgeht, gegenüber dem bei 
Plato rein negativen Begriff der Rhetorik zu unterscheiden zwischen Eristik als 
mißbräuchlicher Rhetorik und einer Form der Rhetorik, die der dialektisch zu 
erfassenden Wahrheit verpflichtet war. Damit war es möglich, die in der 
Politik zum Ausdruck kommenden und sich im Gespräch artikulierenden 
Einzelinteressen einerseits zu würdigen und sie andererseits an der Wahrheit 
der Dialektik zu orientieren. Diese aristotelische Tradition der Topik als dem 
Organon der praktischen Vernunft wurde nun, wie M. darstellt, von den 
Stoikern und in deren Gefolge von C icero  wieder aufgegeben mit der Folge, 
daß die Praxis im Grunde einen apolitischen Sinn erhielt und Politik daher zu 
einem gewissermaßen wertneutralen, verschiedenen Interessen dienstbaren 
Begriff wurde.

NELSON, Leonard: G esammelte S chriften , IX: Recht und Staat.
Die 17 veröffentlichten Schriften N.s sind staatsrechtlicher und völkerrechtli
cher Natur. In jeder Zeile spürt man, daß hier ein Ethiker spricht, dem der
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Unterschied zwischen Idee und Wirklichkeit, zwischen dem, was sein soll, und 
dem, was erfahrungsgemäß wirksam sein kann, völlig entgeht. Zwar kann man 
in den kritischen Bemerkungen zur Souveränität noch manch Anerkennens
wertes finden, man sucht aber in der Realität den Zugang zum Universalstaat 
umsonst. Auch die Kritik an der Demokratie, daß Mehrheit noch nicht 
Gerechtigkeit besagt, stimmt. Eine absolute Rechtfertigung der Demokratie 
gibt es nicht. Aber das Prinzip der Herrschaft von Weisen, die das Volk (bei N. 
sogar das „dumme“ Volk) zur Gerechtigkeit führen soll, hat nirgendwo einen 
realen Boden.

OBERNDORFER, Dieter - JÄGER, Wolfgang - Hrsg.: Klassiker d er  Staats
p h ilo soph ie , II.
Der erste Band dieses gediegenen Textwerkes (vgl. Bespr. in Bd. III) war 
bereits 1962 erschienen. Der vorliegende Band enthält für die Staatsphiloso
phie bedeutsame Texte aus: Im m anuel Kant, Edmund Burke, Der Föderalist, 
Wilhelm von  Humboldt, G eorg Wilhelm Friedrich Hegel, Alexis d e T ocque- 
ville, Joh n  Stuart Mill, Karl Marx, Lenin, J o s e f  Alois S chum peter, Carl 
Schm itt, Mao Tse-Tung. Über die Auswahl der Autoren kann nicht diskutiert 
werden. Der Leser ist dankbar für jeden Hinweis. Die Einführungen zu den 
einzelnen Autoren sind im Vergleich zum ersten Band ergiebiger. Der 
einheitliche Gedanke, der die ganze Textsammlung durchzieht, kommt besser 
zum Ausdruck: die Grundanschauungen, von denen aus Organisation und 
Einsatz der politischen Macht gesehen und gerechtfertigt werden.

STOLLEIS, Michael: Staatsraison, R ech t und Moral in ph ilo soph is ch en  Tex
ten  d es späten  18. Jahrhunderts.
Ziel des Buches ist es, einen Einblick in die politisch-philosophische Diskus
sion der Zeit zwischen 1785 und 1795 zu geben. Zu diesem Zwecke greift der 
Verf. auf die Schriften Christian Garves, eines teils in der Tradition der 
W olffsehen  Naturrechtsphilosophie stehenden, teils von den schottischen Empi
risten seiner Zeit geprägten Popularphilosophen, zurück. Im besonderen be
spricht er Garves Auffassungen vom Naturzustand, von der Glückseligkeit 
sowie von der praktischen Relevanz theoretischer Aussagen in Moral und 
Politik. Als den Kern der damaligen, Garves Philosophie bestimmenden philo
sophischen Auseinandersetzungen wird man die Kontroverse zwischen den 
Vertretern der Eudaimonielehre und jenen der Pflichtethik bezeichnen kön
nen.

2.2 Autorität — Macht — Gewalt — Legitimität 

FRIEDRICH, Carl J.: Tradition and A uthority.
Befürwortung der Tradition besagt nach F. Anerkennung der geschichtlichen 
Voraussetzungen politischen Handelns im Interesse einer kontinuierlichen Ent
wicklung, Autorität bedeutet Organisation der Freiheit im Sinn der besagten
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Entwicklung. Im Grunde wendet sich das Buch gegen alle jene politischen 
Theorien, die die Politik .einzig als Ausdruck der Macht begreifen und die 
Orientierung der Macht an der Tradition und zugleich an den in den geschicht
lichen Gegebenheiten liegenden Entwicklungsmöglichkeiten vernachlässigen.

3.1 Die Wissenschaften der Politik — Allgemeines

BULL, Hans Peter: Die Staatsaufgaben nach d em  Grundgesetz.
Um nicht in philosophische oder ideologische Gedankengänge zu geraten, 
möchte B. die Staatsaufgaben von dem trennen, was man sonst unter den 
Begriffen „Staatszwecke“, „Staatsziele“, „Gemeinwohl“ zu diskutieren pflegt. 
Die Staatsaufgaben sollen als unmittelbare Normen staatlicher Tätigkeit ver
standen werden, also im Sinn der in der Verfassung niedergelegten Rechtsnor
men. Mit dieser Definition müßte B. sich nun eigentlich sogleich für eine 
bestimmte Verfassung entscheiden, ohne auf die philosophische Grundlegung 
solcher positiv-rechtlich formulierten Normen zurückzugreifen. Tatsächlich 
war dies seine Intention, er entschied sich für die deutsche Verfassung. Es fällt 
aber auf, daß auf weite Strecken doch ausgesprochen philosophische Überle
gungen zum Durchbruch kommen. Methodisch findet man sich in diesen 
Passagen nicht ganz zurecht. Besonders auffallend wird dieses Unbehagen in 
der Darstellung des Subsidiaritätsprinzips empfunden, die übrigens auf einer 
sehr schmalen Kenntnis der einschlägigen Literatur steht. Im zweiten Teil, in 
dem sozusagen der ganze Katalog der Staatsaufgaben gemäß dem deutschen 
Grundgesetz durchgegangen wird, kann B. ebenfalls nicht auf philosophische 
Argumente verzichten.

MAIER, Hans - RITTER, Klaus - MATZ, Ulrich - Hrsg.: Politik und Wis
sen scha ft.
Die fünfzehn wissenschaftlich hochwertigen Artikel sind in vier Themenkreisen 
geordnet: Grundlagenprobleme, Rationalisierung der Politik im wissenschaftli
chen Modell, Historische und strukturelle Perspektiven, Praktische Probleme. 
Wir greifen hier die philosophisch orientierten Beiträge heraus. In seinem 
Artikel über „Politik als Wissenschaft“ zeigt H elmut Kuhn die untrennbare 
Beziehung der politischen Wissenschaft zur sinnerfüllten Meisterung politi
schen Zusammenlebens auf. Politische Wissenschaft wird verstanden als „die 
Wissenschaftswerdung des menschheitlichen Bemühens um Wohlordnung im 
gemeinschaftlichen Dasein auf der Erde, als Erzeugnis also einer praktischen 
Philosophie“ (51). Der nicht nur von den wohl unmittelbar angesprochenen 
Neomarxisten, sondern auch von jedem Sozialethiker nach Art des A ristoteles 
kritisch zu betrachtende, aber wegen seiner Gründlichkeit beachtenswerte 
Beitrag über die „Wissenschaftliche Politikberatung aus der Sicht der analyti
schen Philosophie“ von Karl Acham  ist den Wertskeptikern K. R. Popper, 
Hans Albert, Emst T opitsch  verpflichtet. Man fragt sich nur, mit welcher
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Wertfreiheit das Urteil gefällt wird, daß der Nationalsozialismus insofern 
irrational sei, als er mit der Rassentheorie verknüpft sei, die empirisch falsch 
sei (106). Ob die Rassentheorie empirisch falsch sei, wird man, wenn man rein 
empirisch denkt, erst am „Ende“ der unendlichen Zeiten feststellen können. 
Ulrich Matz scheint die Realität besser zu erfassen, wenn er in seinem 
geistesgeschichtlich tiefgründigen Artikel (Die Freiheit der Wissenschaft in der 
Technischen Welt: Ein politisches Prinzip in der Krise) erklärt,die Freiheit der 
Wissenschaft könne nur von einer als letztgültig angenommenen Wertbasis, im 
Grunde der Religion, aus begriffen werden. Jedenfalls trifft Matz den entschei
denden Punkt der Diskussion mit der Frankfurter Schule, vor allem mit Jürgen  
Habermas, während die wertfreien Analytiker daran vorbeireden. Einen ge
wissen Kompromiß zwischen Wertfreiheit und Wertvoraussetzung für die prak
tische Politik, also zwischen K. R. P opp er  und Hans A lbert einerseits und
J. Habermas (pragmatisches Modell), andererseits, versucht Horst Z immer
mann in seinem Beitrag „Wirtschaftspolitische Beratung unter Wertabstinenz“. 
Heiner F lohr (Über den möglichen Beitrag der Wissenschaft zur Rationalität 
der Politik) betont mit Recht den Gedanken (der allerdings zu den Standard
erkenntnissen der Ethik von altersher gehört und nicht erst auf Gunnar 
Myrdal zurückgeht), daß die Entscheidung über die Mittel zugleich eine 
Rückwirkung auf die Entscheidung bezüglich der Ziele einschließt, daß also die 
Mittel-Zweck-Relation nicht einseitig, sondern gegenseitig ist. Bezüglich der 
Werterkenntnis, die zur Bestimmung der Zwecke unabdingbar ist, neigt Flohr 
trotz manchen Liebäugelns mit dem Begriff der „Selbstbesinnung“ von Ger
hard Weisser dem Wertskeptizismus des kritischen Rationalismus 
(K. R. Popper, Hans A lbert) zu in ausdrücklicher Gegnerschaft gegen J. Haber
mas.

3.3.1 Political Sciences (positive Wissenschaften) — Allgemeines

BECFITOLDT, Heinrich - MOGG, Walter: Politikwissenschaft.
Das Buch will keine theoretische Erörterung über die Politikwissenschaft sein, 
sondern anhand von geschichtlichen Darstellungen im Leser den Sinn für das 
wecken, was man unter empirischer Politikwissenschaft zu verstehen hat. Es 
wird behandelt: das politische Geschehen im Zusammenhang mit dem Recht 
(Verfassung), im Prozeß der Entscheidungen, in den internationalen Bezie
hungen, im wirtschaftlichen Machtkampf, im Dienst von Ideologien usw. 
Einzig ein Kapitel gehört mehr in die Theorie als in die politische Praxis: die 
Darstellung der politischen Ideen von der Antike bis in die Gegenwart. Ein 
eigenes Kapitel ist den verschiedenen sozialistischen politischen Systemen 
gewidmet. Besondere Aufmerksamkeit wurde den internationalen Beziehun
gen geschenkt. Im Kapitel über die Wege zur Friedensordnung wird gegen die 
These Stellung bezogen, daß die Friedensforschung getrennt von der Politikwis
senschaft als Realwissenschaft betrieben werden könne.
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BEYME, Klaus von: Die p o litis ch en  T heorien d er  G egenwart.
B. versucht in seiner Einführung in die politischen Theorien der Gegenwart, 
drei Aufgaben gerecht zu werden: der Darstellung der Theorien, dem Aufweis 
der durch die einzelnen Theorien jeweils reduzierten politischen Wirklichkeit 
sowie der Bewertung und Kritik der Theorien. Er erklärt konsequenterweise, 
dieses Ziel nicht von einer wertneutralen Perspektive aus realisieren zu kön
nen, da jede Theorie, wenn auch nicht immer bewußt, in gewissem Maße von 
Ideologien beherrscht sei. Für die Wahl der wissenschaftstheoretischen Per
spektive und damit einer gewissen Ideologie maßgebend sei das jeweilige 
Erkenntnisinteresse. Sein eigenes Interesse hier bestehe darin, einen Beitrag zu 
liefern für die Erarbeitung einer Politikwissenschaft, die weder die Errungen
schaften moderner Theorien und Methoden zugunsten einer ideologisierten 
politischen Philosophie preisgebe noch die Bedeutung der Ideologien und 
Philosophien für die Hypothesen- und Wertbildung verkenne, um so ein 
Gegengewicht gegen die immer technokratischer werdende Praxis zu schaffen 
und der Verwertung theoretischer Bemühungen für eine Humanisierung der 
Gesellschaft zu dienen. Diesem Interesse werde am ehesten eine am „kriti
schen Rationalismus“ Poppers und Alberts orientierte Theorie gerecht. Aller
dings äußert B. auch einige Bedenken gegenüber dem „kritischen Rationalis
mus“. So hält er das Falsifikationsprinzip dieser Theorie für zu radikal. 
Überdies möchte er dem sozialen Zusammenhang von Theorien größere Auf
merksamkeit schenken. Wie nun B. mit seiner Theorie eine humane Gesell
schaftspolitik begründen kann, ohne eine entsprechende Philosophie zu for
mulieren, ist nicht einsichtig, ebensowenig wie sein Versuch zu verhindern, daß 
der „kritische Rationalismus“ von anderen theoretischen Positionen her für 
eine konservative Politik verwendet wird. Ausgehend von der Feststellung, daß 
empirische Forschung niemals ohne Theorie geleistet werden könne, beginnt 
B. seine Einführung mit der Darstellung der Theoriebildung in der Politikwis
senschaft. Theoriebildung in einem Sachbereich vollzieht sich stets auf der 
Grundlage einer bestimmten vorausgesetzten Wissenschaftstheorie. Von den 
Wissenschaftstheorien werden die normative Theorie, die empirisch-analy
tische Theorie sowie die dialektisch-kritische Theorie besprochen. Im An
schluß daran erläutert B. die wichtigsten Methoden gegenwärtiger politikwis
senschaftlicher Forschung, die historische, die institutioneile, die behaviori- 
stische, die systemtheoretische sowie die vergleichende Methode. Die wissen
schaftliche Grundlage kann, wie B. zeigt, vom Forscher nicht beliebig ausge
wählt werden, folgt sie doch aus dem die Wissenschaft bestimmenden jeweili
gen Verständnis der Theorie-Praxis-Relation. Die Methoden hingegen seien 
entsprechend der verschiedenen wissenschaftlichen Fragestellung variabel und 
relativ unabhängig von der jeweiligen wissenschaftstheoretischen Grundlage. 
Wissenschaftstheoretischer Pluralismus könne nur Toleranz gegenüber anderen 
Theorien bedeuten, während für den Methoden-Pluralismus auch das gleichzei
tige Nebeneinander verschiedener Methoden gelten könne, ja  oft von Vorteil 
sei gegenüber den Einseitigkeiten eines Methodenmonismus. Der Methoden-
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diskussion folgt als nächstes Kapitel die Darstellung der Grundbegriffe der 
politischen Theorien. B. unterscheidet dabei zwischen Intégrations- und Ord
nungsmodellen einerseits und Kohfliktmodellen andererseits. Unter die erste- 
ren reiht er die Begriffe des Staats, der Macht, des politischen Systems, der 
politischen Kultur und des politischen Stils sowie der Demokratie ein. Unter 
dem Titel des Konfliktmodells werden die verschiedenen Theorien des Grup
penpluralismus, der Klassen sowie der Eliten diskutiert. B. betont jedoch, daß 
keiner dieser Begriffe eindeutig unter eines der beiden Grundmodelle sub
sumierbar sei, da die gleichen Grundbegriffe der Politik häufig sowohl ord- 
nungs- als auch konflikttheoretisch diskutiert würden. Erwähnt sei nur noch 
ein weiteres Kapitel, in dem B. die sozialistische Welt und die Entwicklungs
länder politisch analysiert.

BURDEAU, Georges: Traité d e  s c ien c e  p o litiq u e, VI u. VII.
Der sechste Band dieses geistes- wie auch rechtsgeschichtlich aufschlußreichen, 
gut dokumentierten Standardwerkes umfaßt selbst wiederum zwei Bände. Ge
genstand dieser im gesamten 879 Seiten füllenden Ausführungen ist der liberale 
Staat. Noch mehr als in den anderen Bänden fällt hier die politische Nuance 
gegenüber der juristischen Sicht auf. B. sieht die staatsrechtlichen Instituti
onen von ihrer Funktion her, die ihrerseits von zahlreichen beweglichen 
Faktoren innerhalb des Gesellschaftskörpers abhängen. Der wirtschaftliche 
Liberalismus hat, wie B. ausführt, bereits in seiner Freiheitsidee eine staats
philosophische Note, die sich in der Verwirklichung auf die politischen Insti
tutionen auswirkt. Selbst die Revolution bewegt sich in diesem Fahrwasser. 
Die Anarchie ist im Grunde nur eine besondere Version jener absoluten 
Freiheitsvorstellung, der der Begriff der sozialen Ordnung fehlt. In der poli
tischen Wirklichkeit sind es nur jeweils andere Machtträger, die sich im Namen 
der Freiheit nach vorn drängen. B. bringt einen interessanten Vergleich der 
Menschenrechtserklärung von 1789 und der Fassung vom 19. IV. 1946 
(2. Bd., 190, Anm. 171). Einen weiten Raum nehmen die Ausführungen 
über das liberale Milieu und die treibenden Kräfte des Liberalismus (Indivi
dualismus, Optimismus, Nationalismus) ein. Der erste Band schließt mit der 
Darstellung des schwachen Staates. Diese Schwächen manifestieren sich in der 
rechtlichen Organisation, von der der zweite Band spricht. B. beschreibt 
eingehend die verfassungsmäßigen Probleme, vor die sich eine politische Ge
meinschaft gestellt sieht, welche wie der Liberalismus das Dilemma zu lösen 
hat, einerseits das Volk als Quelle der Macht zu bezeichnen, andererseits die 
Macht als übergeordnete verpflichtende Instanz zu begreifen. Zwischen diesen 
beiden Extremen, einerseits der Vorstellung von der Souveränität des Volkes, 
andererseits der der realen Notwendigkeit, daß ein Volk regiert werden muß 
(B. gebraucht den Ausdruck „la démocratie gouvernée“), bewegen sich die 
verschiedenen Bemühungen um eine staatsrechtliche Verfassung. Der liberale 
Staat ist, wie B. eingehend darstellt, des optimistischen Glaubens, daß die 
Volksabstimmung die Besten ans Ruder bringe, so daß Volkssouveränität und
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im Sinne echten Gemeinwohls verstandenes Regieren spontan ins Gleichge
wicht kommen. In dem Augenblick allerdings, da das Volk sich selbst als 
Regierenden begreift, somit die Verantwortung für den Gebrauch der Macht 
nicht mehr abzutreten gewillt ist, sondern die Gefügigsten zur Regierung 
beruft und die Besten ausschaltet, handelt es sich, wie B. betont, nicht mehr 
nur um einen Kurswechsel in der politischen Entwicklung, sondern um eine 
grundsätzlich neue Form von Demokratie. - Im siebten Band begibt sich B. auf 
die Ebene der zeitgenössischen Politik. Er sucht in der politischen Realität 
nach jener Demokratie, in welcher das Volk nicht nur eine Regierung wählt, 
um dann von dieser regiert zu werden (démocratie gouvernée), sondern in der 
das Volk als wählendes sich immer identifiziert mit der gewählten Regierung 
in der Weise, daß es stetigen Einfluß auf die Ausübung der Gewalt nimmt. Im 
Grunde geht es im heutigen Demokratisierungsprozeß, wie B. ausführt, 
darum, den marxistischen Gedanken zu verwirklichen, die Gewalt als von der 
Gesellschaft getrennte Realität zur Gesellschaft zurückzuführen, also das uto
pische Ideal der französischen Revolution zu erfüllen: die Regierten sind die 
Regierenden. B. zeigt die heutige Tendenz der gesellschaftlichen Organisa
tionen, sich der politischen Gewalt zu bemächtigen. Die Intention, die Verge
sellschaftung der politischen Gewalt herbeizuführen, wird im jugoslawischen 
Modell, dem B. eine detaillierte Analyse widmet, vordemonstriert. Allerdings 
weist B. auf den riskanten Optimismus hin, der diesem Modell zugrunde liegt, 
nämlich den Glauben, daß die Gewählten auf allen Ebenen in uneigennütziger, 
sogar heroischer Weise das Gemeininteresse ihrem Eigeninteresse vorziehen, 
und zwar das Gemeininteresse, nicht wie die Gewählten, sondern die Wähler es 
verstehen. In der reinen, allerdings rein idealtypischen und darum unrealisti
schen Demokratie wird, wie B. ausführt, eben nicht Macht an eine ge
wissermaßen nur vor sich selbst verantwortliche Instanz delegiert, son
dern nur der Auftrag weitergegeben, das zu verwirklichen, was im Sinne 
der Auftraggeber liegt.

HÄTTICH, Manfred: Lehrbuch d er  Politikwissenschaft, III.
Die Leser der beiden ersten Bände des Lehrbuches (vgl. Bespr. in Bd. VI, 
486 ff.), die so lange ungeduldig auf den ersehnten dritten warteten, werden 
versöhnt sein, wenn sie die allseits abgewogene, durchsichtig formulierte, allen 
literarischen Schnörkeln abholde Darstellung der Theorie der politischen Pro
zesse durchstudieren. Im ersten Teil behandelt H. die Kollektiventschei
dungen, d. h. die Entscheidungen, die im Namen des Kollektivs und für 
dasselbe verbindlich gefällt werden. Der aufmerksame Leser findet hinter
gründig das Problem gestellt, in welcher Weise Entscheidungsprozeß und 
Werturteil über die Kollektiventscheidungen ineinandergreifen. H. spricht 
von der Leistungsfähigkeit eines Systems. Diese wird in echt poli
tisch-wissenschaftlichem Sinne von der Absicht der mit Kompetenz Ent
scheidenden her bestimmt. In diesem Blickwinkel behandelt H. in bewun
dernswert realistischer Analyse die Wahlgerechtigkeit. Die Problematik bezüg-
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lieh des Werturteils über das im Entscheidungsprozeß erzielte Resultat kommt 
in voller Deutlichkeit beim Thema des Konsenses durch, das H. im zweiten Teil, 
„Makropolitische Prozesse“(in der Demokratie), behandelt. H. ist sich klar, daß 
jeder Mehrheitsentscheid einer Herrschaftsausübung gleichkommt. Das Resul
tat dieser Spielregel ist auf Kosten der Minderheit erzwungen. Hier liegt ein 
Faktum vor, das in H.s Vorstellung von politischer Ordnung mit Recht nicht 
ganz paßt, denn das Motiv, weswegen man sich in den mechanischen Prozeß 
der Entscheidungsbildung begibt, ist das Gewinnen- oder zumindest Mit
sprechenwollen. Es stellt sich für H. also die Frage, ob man zuletzt nicht einen 
anderen Ordnungsfaktor als den der Spielregeln suchen müsse. Er kommt 
damit auf die Frage des Konsenses, dessen Formulierung irgendwie den 
Charakter einer Gemeinwohlvorstellung hat. Mit einem Minimum an Konsens 
bezüglich der gemeinsamen Aufgaben und deren Lösung könnte sich die 
Minderheit immerhin der Hoffnung hingeben, auch als Verlierer noch in einem 
erträglichen Sozialklima zu leben. H. setzt nun wenig Vertrauen in die Reali
sierbarkeit wertmäßiger Einigkeit der Staatsbürger. Die allgemein formulierten 
Werte wie Gerechtigkeit, Freiheit besagen zu wenig, als daß sie in der poli
tischen Wirklichkeit echten Konsens bedingen könnten. Er sieht größere 
Chancen in gemeinsamen Verhaltensmustern als in gemeinsamen Überzeugun
gen. Hier wird H. allerdings Ethiker. Im Grunde übernimmt er unbewußt die 
ethischen Grundanschauungen, wie sie etwa von H. Sidgwick, W. K. Frankena 
und einer Reihe von Theologen vertreten werden. H. ist sicherlich zuzustim
men, daß das Gemeinwohl sich nicht definieren läßt, weil eine Definition von 
zuvielen unabwägbaren Faktoren abhängt. Dem Sozialethiker gelingt es auch 
nur, von einem „Postulat“ des Gemeinwohls zu sprechen (P. P. Müller- 
Schm id: Der rationale Weg zur politischen Ethik, 92, vgl. die Bespr. in diesem 
Bd.). Die Anerkennung dieses Postulates bedeutet aber mehr als nur gemein
same Verhaltensmuster, deren Objekt im Leeren bleibt. H. selbst (167) sieht 
ein Minimum an Gemeinwohlüberzeugung vor, indem er auf das Wir-Bewußt- 
sein hinweist, von dem aus die Gesellschaftsglieder, wie immer sie ihre Spiel
regeln wählen mögen, eine übergeordnete Ordnungsvorstellung auszuformen 
versuchen werden. Die Verhaltensmuster ohne Orientierung nach einem min
destens als Postulat formulierten Einheitswert, also Konsens, würden in der nur 
mit Herrschaftsmacht zu bewältigenden Konfliktsituation verbleiben. Im Vor
wort kündet H. einen vierten Band an, der der ausführlichen Aufbereitung der 
gegenwärtigen Forschungsansätze und Theorien der Politikwissenschaft gewid
met sein wird. Wir warten mit Spannung auf dieses zusätzliche Werk aus der 
Feder eines so durchdringenden Analytikers der politischen Wirklichkeit.

LUCAS VERDÜ, Pablo: Principios d e Ciencia Politica, III.
L.V. behandelt in diesem dritten Band seines Lehrbuches die politischen Par
teien, ihre Aufgabe, die Parteienkoalitionen, das Zwei- und Einparteiensystem, 
die Beziehung der Parteien zu Regierung und Verwaltung, Parteien und 
pressure groups, die Beziehungen der Parteien und außerparteilichen Gruppie-



3.3.2 Politische Soziologie - Politische Psychologie - Politische Theorie 461

rungen zum Ausland, schließlich die Propaganda als Machtmittel der Politik. 
Der anvisierte Gesichtspunkt ist nicht staatsrechtlicher, sondern echt politi
scher Art. Es geht L.V. um die Dynamik der Machteinflüsse auf die politische 
Entscheidung.

3.3.2 Politische Soziologie — Politische Psychologie — Politische Theorie 

BOGART, Leo: Silent politics.
B. geht der Wirksamkeit der politischen Meinungsforschung nach. Indem er 
einzelne historische Gegebenheiten analysiert, stellt er fest, daß die Meinungs
forschung nur zu einem geringen Grad die für eine politische Entscheidung 
notwendige Einsicht in die politische Situation ermöglicht. Die Meinungsfor
schung erbringe oft weniger ein Spiegelbild der Meinungen, als daß sie auf die 
künftige Meinungsbildung einwirke. B. hebt vor allem hervor, daß die Verant
wortung des Politikers für eine eigene Meinung durch die Meinungsforschung 
nicht geschwächt werden dürfe.

FRIEDRICH, Carl-Joachim - Festschrift: THEORY AND POLITICS. THEORIE 
UND POLITIK.
Die Festschrift zu Ehren von Carl Joa ch im  Friedrich  enthält 31 Beiträge von 
namhaften Autoren über Themen der politischen Wissenschaft, verfaßt in 
deutsch, französisch, englisch und italienisch. Die Artikel sind in zwei Teilen 
gruppiert: Geschichte der politischen Theorien und Probleme der politischen 
Theorie der Gegenwart. Alle Beiträge zeichnen sich aus durch wissenschaft
liche Exaktheit und Gründlichkeit. Wir verweisen hier nur auf die politisch
philosophisch besonders relevanten Artikel. Den verschiedenen Sinn von Frei
heit erklärt Maurice Cranston (Some Aspects of the History of Freedom). 
Hans Maiers reich dokumentierte Ausführungen „Zur neueren Geschichte des 
Demokratiebegriffs“ verdienen besondere Beachtung. Es wird deutlich, wie 
wenig eine rein formale und wertneutrale Begriffsbestimmung der Demokratie 
dem Leben in der Demokratie nahe zu kommen imstande ist. In seinem 
Artikel „Natural Law Today“ weist Paul S igmund  nach, daß das, was die 
Alten mit Naturrecht bezeichneten, im Grunde als Forderung nach einem 
menschenwürdigen und friedvollen Zusammenleben weiterexistiert. Martin 
Seliger setzt sich mit der Konzeption H erbert M arcuses vom eindimensionalen 
Menschen auseinander (englisch). R aym ond Aron (Remarques sur le nouvel 
âge idéologique) bespricht die beiden Alternativen, die unsere Gesellschaft 
augenblicklich bewegen, Revolution gegen das Establishment oder Opposition 
mit rechtlichen und damit friedlichen Mitteln zur Veränderung der Gesell
schaft. Bernard Crick (On Theory and Practice) beschreibt den Weg, der von 
der politischen Philosophie zur politischen Theorie und politischen Praxis 
führt. Noch eindringlicher als er unterstreicht A. P. d ’Entrèves (On the 
Notion of Political Philosophy) die Bedeutung einer an der ethischen Pflicht
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orientierten politischen Philosophie. Die irrige Vorstellung völliger Wertfrei
heit in der behavioristisch orientierten politischen Theorie wird kritisch unter
sucht von H erbert J. Spiro. Gemäß Zbigniew  Brzezinski (Dysfunctional Totali- 
tarianism) bedarf der Totalitarismus, wenn er nicht in eine reine Diktatur 
ausarten soll, der Verschmelzung von politischem und gesellschaftlichem 
System. Das von den Marxisten noch nicht bereinigte Thema der persönlichen 
Entfremdung der Arbeit in der arbeitsteiligen Industriegesellschaft ist Gegen
stand eines bemerkenswerten Artikels aus der Feder von Hellmut Wollmann 
(Aufhebung der Arbeitsteilung als Problem des Marxismus-Leninismus). Die 
Schwierigkeit, eine echte demokratische Repräsentation durch das freie Man
dat der Abgeordneten zu verwirklichen, ist Gegenstand einer reich dokumen
tierten Untersuchung von Udo Bermbach  (Repräsentation, imperatives Man
dat und Recall: Zur Frage der Demokratisierung im Parteienstaat). Die Inte
grierung der Gesellschaft in den Staat, die bis in die Tiefen des Gesellschaft
lichen hineinwirkende Demokratisierung könne, wie dargestellt wird, nur auf 
dem Wege über das imperative Mandat erreicht werden. G ottfried  D ietze weist 
in seinem Aufsatz „Staatsrecht und Rechtsstaat“ auf die Gefahr hin, daß man 
in Überbetonung der Note „Rechtsstaat“ zu leicht den Extremisten freie 
Hand läßt. Die von D. geäußerte Ansicht, daß christliche Parteien nicht die 
Kraft besäßen, gegen anarchistische Tendenzen resolut vorzugehen (534), 
dürfte wohl bei manchen Lesern auf Widerspruch stoßen. Beachtenswerte 
Überlegungen über den Sinn des Stiafrechts werden im Artikel von R olf- 
Richard Grauhan (Politische Aspekte der Justiz) vorgetragen. Der Artikel von 
Hans-Joachim Arndt (Vernunft und Verrat. Zum Stellenwert des Treubruchs 
in der Politischen Theorie) zeigt deutlich, daß das Verhalten des Wählers in 
der Demokratie sich nicht an einem Modell vollkommener Demokratie messen 
läßt. Würde der Wähler immer „vernünftig“ handeln, wäre er stets Verräter an 
einer zeitüberspannenden Idee (in der Supposition nämlich, daß die Demo
kratie modellartig wert- oder ideenlos ist). Wie stark die Wirklichkeit norma
tive Kraft besitzen kann, erweist sich sehr eindringlich auf zwischenstaatlicher 
Ebene, womit sich Ernst Fraenkel in seinem Beitrag (Effektivität und Legiti
mität als Faktoren zwischenstaatlicher Anerkennungspolitik) befaßt.

KALENSKI, W. G. - MOCEK, R. - LÖWE, B. P.: P olito log ie in d en  USA.
Die Verf. dieses Buches gehen von der Voraussetzung aus, daß der bürgerliche 
Sozialwissenschaftler, da er den Kapitalismus als solchen nicht in Frage stelle, 
apriori den imperialistischen Interessen des staatsmonopolistischen Kapitalis
mus dient. Diese imperialistischen Interessen aber fänden in den USA als der 
Vormacht des Imperialismus ihre mächtigsten Verteidiger, die auch auf die 
übrige kapitalistische Welt ihren Einfluß ausübten. Aus diesem Grunde wenden 
sich die Verf. vornehmlich der ideologischen Struktur der amerikanischen 
Politologie zu, um nachzuweisen, daß deren sozialtheoretische Grundlagen 
nicht in der Lage seien, ein adäquates Bild der objektiven Realität des 
staatsmonopolistischen Kapitalismus zu zeichnen. Schuld daran sei eine
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ahistorische Methode, die sich für die historischen Gesetzmäßigkeiten des 
staatsmonopolistischen Kapitalismus, insbesondere für das Aufzeigen seines 
Grundwiderspruchs zwischen Produktivkräften und Produktionsverhältnissen 
nicht interessiere und damit in Wirklichkeit dem bestehenden Ausbeutungs
system mit seinen Macht- und Herrschaftsstrukturen diene. Wahre Sozialwis
senschaft müsse demgegenüber an der Erarbeitung der Gesetzmäßigkeiten der 
zum Sieg des gesellschaftlichen Fortschritts führenden gesellschaftlichen 
Entwicklung interessiert sein.

KAUTSKY, John H.: The Politica l C onsequ en ces o f  Modernization.
K. möchte mit seinem Buch einen Beitrag zu einer empirischen Theorie des 
politischen Wandels liefern. Unter einer solchen Theorie versteht er eine auf 
empirisch begründbaren, aber auch wiederum falsifizierbaren Hypothesen 
beruhende Darstellung des Themas, die zwar keine endgültige Theorie 
darstelle, aber doch mehr sei als eine rein deskriptive Sammlung der 
verschiedensten Daten. Das Phänomen des politischen Wandels müßte, wollte 
man es vollkommen erklären, mit den verschiedensten Faktoren, die es 
beeinflussen und auf die es seinerseits wiederum Einfluß ausübt, in Relation 
gesetzt werden. Einige, und zwar nicht die unwichtigsten dieser Faktoren 
besäßen jedoch den Nachteil, theoretisch nicht verallgemeinerungsfähig zu 
sein, da sie von Gesellschaft zu Gesellschaft variieren. Dies gelte vor allem für 
die kulturellen, religiösen und ethischen Faktoren, aber auch für die Faktoren 
der Außenpolitik und der internationalen Politik. K. beschränkt sich daher für 
seine Theorie auf den Einfluß eines Faktors, der - als unabhängige Variable 
gewählt - eine weltweite, wenn auch immer nur hypothetische Verallge
meinerung der darauf aufbauenden theoretischen Aussagen erlaube, d. i. die 
ökonomische Entwicklung, deren Einfluß auf die Politik das Hauptthema des 
Buches bildet. K. betont jedoch, mit diesem Verfahren der Untersuchung des 
politischen Wandels keinerlei Determinismus huldigen zu wollen - weder 
einem ökonomischen noch einem politischen. Er habe vielmehr einzig aus 
analytischen Gründen den ökonomischen Wandel als unabhängige Variable 
ausgewählt. Mit diesem Verfahren glaubt er, ein, wenn auch nicht ausschließ
liches, verallgemeinerungsfähiges Erklärungsschema des politischen Wandels zu 
besitzen. An dem diesen Wandel bestimmenden Prozeß interessiert ihn nun im 
besonderen der Prozeß der Modernisierung einer Gesellschaft. Unter „Moder
nisierung“ versteht er den Glauben an die rationale und wissenschaftliche 
Kontrolle der menschlichen physikalischen und sozialen Umwelt und die 
Anwendung einer solchen Kontrolle durch die Technologie. Der seiner 
Untersuchung des politischen Wandels entsprechende Politikbegriff beruht, 
wie K. darstellt, auf dem Konfliktmodell, d. h. auf der Vorstellung von am 
Konflikt wegen unterschiedlicher Interessen beteiligten Gruppen. Unter den 
besonderen Themen, die K. von dieser empirisch-analytischen Grundlage aus 
behandelt, sind vor allem die folgenden zu erwähnen: Politik in traditionellen 
Gesellschaften, der Einfluß der von außen erfolgten Modernisierung auf
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traditionelle Gesellschaften und deren politische Antwort darauf, der Einfluß 
der von innen erfolgten Modernisierung auf die Gesellschaft, der nachrevolu
tionäre Konflikt zwischen den die Modernisierung ausführenden Schichten, 
gewaltsame und interessenausgleichende Formen einer Politik der Industriali
sierung, Modernisierung und Kommunismus. Mit seiner Unterscheidung 
zwischen einer von außen und einer von innen erfolgenden Modernisierung 
möchte K. seine in einer früheren Schrift geäußerte Meinung korrigieren, die 
unterentwickelten Länder würden früher oder später wahrscheinlich zu einer 
ähnlichen politischen Entwicklung gelangen wie die Länder des industrialisier
ten Westens. Eine solche Entwicklung, so meint er aufgrund einer differenzier
teren Betrachtungsweise, sei nicht so ohne weiteres zu erwarten.

3.4.1 Politische Philosophie — Allgemeines

LÜBBE, Hermann: T heorie und Entscheidung.
Die in dieser Schrift vereinigten, bereits früher veröffentlichten Aufsätze 
kreisen um das Thema des Zusammenhangs von Wissenschaft und Politik in 
unserer verwissenschaftlichten Zivilisation. Ist es möglich, Politik im Sinne der 
Herrschaft von Menschen über Menschen durch die Technokrate, also durch 
die Herrschaft der sogenannten Sachzwänge zu ersetzen? Der Verf. weist das 
Ungenügen der wissenschaftlich-technologischen Theorien nach, die in der 
Politik zur Debatte stehenden existenziellen Probleme vollkommen zu lösen. 
Existenzielle Probleme beziehen sich auf das Gesamt der menschlichen 
Situationen, die aufgrund ihrer Komplexität vielfach nicht rein theoretisch, 
sondern nur entscheidungsmäßig bewältigt werden können. Das politische 
Problem besteht somit nicht so sehr in der Verwissenschaftlichung staatlicher 
Herrschaft als in der Schaffung gesellschaftlich kontrollierter, an allgemeine 
Regeln des Machtzugangs und der Machtausübung gebundener staatlicher 
Entscheidungskompetenzen. Diese vom Verf. vertretene politische Theorie ist 
keineswegs mit einer Theorie des irrationalen Dezisionismus gleichzusetzen. 
Die Entscheidungen stellen nach Meinung des Verf. die Gültigkeit vernunftge
mäßer Normen nicht in Frage.

SCHMID, Carlo - Festschrift: KONKRETIONEN POLITISCHER THEORIE 
UND PRAXIS. Die 25 Beiträge sind in folgenden Problemkreisen erfaßt: Aspek
te politischerTheorie, Verfassungsrecht und Gesellschaftspolitik,Bildungspolitik 
in Perspektive, Außenpolitik und internationale Beziehungen, Zur Entwicklung 
der deutsch-französischen Beziehungen. Wirkommen nur auf die grundsätzlichen 
Artikel zu sprechen. Fritz B leienstein  behandelt den eigenwilligen Thomisten 
Johann es Quidort von Paris (gest. 1306) im Hinblick auf dessen d em  Marsilius 
von  Padua vorauseilende These von der Unabhängigkeit der staatlichen von 
der kirchlichen Gewalt (De potestate regia et papali, gedruckt Paris 1506 
usw.). B leien stein  greift besonders den Gesichtspunkt der Volkssouveränität
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heraus, der in der Lehre von Johann es Quidort impliziert ist. Etwas 
journalistisch muten die Ausführungen von R aym ond Aron über die demokra
tische Legitimierung kommunistischer Parteien marxistisch-leninistischer 
Orientierung an. Ob die Flucht in die Jenseitserwartung der tiefere Grund des 
Zweifelns vieler Jugendlicher an unserer westlichen Kultur sei (O tto Veit), 
dürfte wohl zweifelhaft sein. Eine solide wissenschaftliche Arbeit bietet 
Wolfgang Rudzio in seiner Untersuchung, inwieweit die Methode der 
Wirtschaftswissenschaft auf die Theoriebildung der Politikwissenschaft an
wendbar sei. Informativ ist der Artikel von In geb o rg  Maus über den 
soziologischen Rechtspositivismus. Sie beschäftigt sich hierbei im besonderen 
mit Niklas Luhmann. Das wahrheitsneutrale Recht auf Meinungsfreiheit wird 
in einem kurzen Artikel von A dolf Arndt dargestellt. Ulrich Lohmar greift ein 
zentrales Problem unserer Gesellschaftspolitik auf, die Frage nach der Elite. 
Mit Recht sieht er dieses Problem verankert in der tiefer liegenden Frage, was 
in einer Gesellschaft als gültige Leistung angesehen werden soll. Zwei 
diametral verschiedene Bewertungssysteme liegen, wie Lohmar darstellt, vor: 
das des „Establishment“, wonach Leistungen im Sinne der überkommenen, im 
Kapitalismus verankerten Maßstäbe beurteilt werden, und das der neuen 
Linken, die im Sinne qualitativer Auslese nicht Leistungen, sondern Bedürf
nisse und Begabungen ins Auge fasse. Lohmar versucht nun, eine Verständi
gung hinsichtlich der Praxis zu bewerkstelligen, um den Pluralismus der 
Meinungen bestehen lassen zu können. Doch scheint sein Vermittlungsversuch 
keine Aussicht auf Erfolg zu haben, solange die eine Partei, nämlich die neue 
Linke, der anderen vorwirft, sie leide an Bewußtseinsentfremdung. Etwas 
stark parteipolitisch gefärbt erscheinen die an sich wertvollen Ausführungen 
von Christian G raf von K rock ow  über die Gefahr, innenpolitischen Problemen 
mit außenpolitischen Unternehmen auszuweichen.

TRASNEA, Ovidiu: La philosophie politique et les Sciences politiques. RP 
Der Verf., Universitätsprofessor in Bukarest, versucht, unter Beachtung der je 
eigenen Bedeutung der beiden wissenschaftlichen Forschungsweisen, die 
Relation zwischen politischer Philosophie und politischen Wissenschaften 
darzustellen. Er wendet sich sowohl gegen eine die modernen politischen 
Wissenschaften nicht beachtende ausschließliche Orientierung an der traditio
nellen politischen Philosophie als auch gegen das antiphilosophische Polito
logie-Verständnis der positivistischen Repräsentanten. Politische Philosophie 
habe einerseits die Aufgabe, die Einzelwissenschaften der Politik wie auch die 
politischen Handlungen sinngemäß zu begründen, andererseits die Aufgabe 
einer kritischen Reflexion der theoretischen Voraussetzungen der politischen 
Einzelwissenschaften. Da es politische Philosophie aber nicht mit rein 
theoretischen Problemen, sondern mit den reellen politischen Phänomenen zu 
tun habe, müsse sie sich ihrerseits auch stets an den empirischen Ergebnissen 
der politischen Einzelwissenschaften orientieren.

30 Utz Ribliographie VIII
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ZOLL, Donald Atwell: Naturalism and Politica l Philosophy. RPs 
Z. versucht, die Bedeutung der modernen „naturalistischen“ Anthropologie für 
die politische Philosophie aufzuzeigen. Die „naturalistische“ Anthropologie im 
Sinne des Verf. gründet im Gegensatz zum mehr spekulativen traditionellen „Na
turalismus“ auf wissenschaftlicher F orschung und versteht sich als eine Zusam
menfassung verschiedener wissenschaftlicher Disziplinen, wie vor allem Vorge
schichte, Paläontologie, Kulturanthropologie, Neurophysiologie, Genetik und 
Ethologie. Für die politische Philosophie als einer nicht nur spekulativen, 
sondern auch realwissenschaftlichen Disziplin seien im Wesentlichen fol
gende aus der „naturalistischen“ Anthropologie resultierende Feststellun
gen interessant: eine „naturhaft“ vorhandene prädominante soziale Loyalität, 
eine überall „naturhaft“ feststellbare hierarchische Ordnung als Grundlage für 
die soziale und individuelle Harmonie, der „naturhafte“ Ursprung der 
Autorität sowie die „naturhafte“ Universalität der sozialen Arbeitsteilung.

3.5 Politische Ethik

MÜLLER-SCHMID, Peter Paul: Der rationale Weg zur p o litis ch en  Ethik.
M.-Sch. hat sich die schwierige Aufgabe gestellt, die politische Philosophie, die 
im Gefolge der griechischen Vorbilder eine rein normative Staatsethik war, 
weiterzuführen in eine Ethik der politischen Aktion. Er hatte ein ähnliches 
Problem zu meistern, wie es die Politikwissenschaft schon gelöst hat durch die 
Auflockerung der normativen Staatslehre in eine Wissenschaft der politischen 
Bewegungen. Auf dem Gebiet der Ethik stellt sich das Problem nur bedeutend 
schwieriger, weil jegliche Ethik der Normen nicht entraten kann. Eine 
technologisch-rationale Lösung ist für den Ethiker unannehmbar. Dennoch 
muß der Ethiker irgendwie den Weg finden zu einer rational legitimierbaren 
politischen Ordnung. Für M.-Sch. ergab sich bei dieser Aufgabe zunächst die 
Frage, inwieweit die Ethik und in der Folge die Sozialethik überhaupt rational 
faßbar sein könnten. Im ersten Kapitel beschäftigt sich darum M.-Sch. mit den 
erkenntnistheoretischen Grundlagen, als dem Ausgangspunkt einer frucht
baren Diskussion. Eingehend diskutiert er hierbei den kritischen Rationalis
mus K. R. P opp ers sowie die dialektische Methode marxistischer Orientierung. 
Im Grunde, so ergibt sich aus dieser Darstellung, gibt es nur diese beiden 
Alternativen, sofern man den empirischen Boden nicht zugunsten einer 
abstraktiven Erkenntnislehre verlassen will. M.-Sch. entscheidet sich für die 
abstraktive Erkenntnis, weil er nur auf diese Weise die Sinnfrage und zugleich 
die Frage nach der Freiheit zu bewältigen vermag. Dieser Themenkreis wird im 
zweiten Kapitel eingehend besprochen, wo M.-Sch. die Rationalität von Ethik 
und Sozialethik behandelt. Beachtenswert sind dabei die Ausführungen über 
das Gemeinwohl. Entgegen der vom Essentialismus vertretenen Definierbar- 
keit des Gemeinwohls tritt M.-Sch. für eine Funktionalisierung ein, stets aber 
zum mindesten das Postulat eines über dem technologischen und geschieht-
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liehen Prozeß stehenden Gemeinwohls aufrecht erhaltend. Er distanziert sich 
damit deutlich sowohl von der Methodologie Poppers wie auch von der 
marxistischen Theorie-Praxis-Lehre. Mit der Befürwortung einer Funktionali- 
sierung des Gemeinwohlbegriffs steht nun, wie M.-Sch. im dritten Kapitel 
darlegt, der Weg offen zu einer ethischen Anerkennung von politischen 
Spielregeln. Damit führt der Weg konsequent in rationaler Methode zur 
Ausgestaltung einer politischen Ethik. Auch hier ist die Ethik als Wissenschaft 
von Normen voll gewahrt, nur wird sie nun zur Wissenschaft von der 
Ausgestaltung von Mechanismen im Dienste von wenigstens allgemein überzeu
genden Werten, wie z. B. jenes der Personenwürde des Menschen. Beachtens
wert sind in diesem Teil die Ausführungen über die Rangordnung von Rechts
und Sozialstaat. Mit Recht betont M.-Sch., daß im Denken dem Sozialstaat die 
Priorität zusteht, wenngleich er in der politischen Praxis nach dem Rechtsstaat 
zu stehen kommt, sofern man demokratisch denkt. Der Gedanke ist deswegen 
wichtig, weil eine grundsätzliche Priorität des Rechtsstaates eine politische 
Ethik für die autoritären Staatsordnungen ausschließen würde (vgl. 154 ff.).

REDING, Marcel: P olitisch e Ethik.
R. hat ein staunenswertes Diskussionsmaterial zusammengetragen. Eigentlich 
müßte man dem Buch den Titel „Gesellschafts- und politische Ethik“ geben, 
da ein weiter Raum dem grundsätzlichen Wertproblem in der Sozialwissen
schaft gewidmet wird. R. bemüht sich um einen ontologischen Nachweis der 
Werte (vgl. bes. 64). Besondere Beachtung schenkt er dem Funktionalismus 
von R obert K. M erton  und T alcott Parsons. Von da aus zeigt er die 
Besonderheiten des marxistischen Systemdenkens und der marxistischen 
Vorstellung von der inneren Verschränkung von Privat- und Gemeinwohl auf. 
Im Zentrum der umfangreichen Abhandlung steht der Traktat über Gemein
gut, Gemeinwohl und Gemeininteresse. R. setzt sich hier auch mit verschiede
nen Theorien über das Wesen des Politischen auseinander (Betrand de 
Jou ven el, Carl S chm itt, Marxismus, Hegel, F ichte, Thomas von  Aquin, 
Kosmosidee des Platonismus). Ausgesprochen politisch sind die Kapitel über 
den politischen Auftrag der Kirchen und der Christen, über Legitimität, 
Legalität und Autorität, über Krieg und Frieden, über Revolution und 
Widerstand.

4.3 Religion und Politik

MARSCH, Wolf-Dieter - H r sg Die F reiheit planen.
Von den neun Artikeln über die Demokratisierung von Wirtschaft und 
Gesellschaft entfallen vier auf den Herausgeber, der zugleich der Aufsatz
sammlung das nötige Relief gibt. Der philosophisch-theologische Gesichts
punkt, der an sich im Ganzen angestrebt werden sollte, kommt weniger oder 
kaum zur Geltung in den an sich wertvollen Aufsätzen über das Demokratie-
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Verständnis des deutschen Verfassungsgerichts, über die Mitbestimmung im 
Unternehmen und die Demokratisierung der Massenmedien. Selbst die 
Ausführungen von M. über die fundamentale Demokratisierung des Bewußt
seins bewegen sich ganz auf nicht-theologischem Boden. Der Grund liegt wohl 
darin, daß man zunächst das Phänomen der Demokratie als gegebene 
Erscheinung aufzeigen wollte, um danach (im zweiten Teil) die Frage nach den 
theologischen Grundlagen zu stellen, von denen aus der soziologisch festge
stellte Demokratisierungsprozeß in die Hand genommen werden kann. Hier 
liegt nun eigentlich die Problematik. Aus den beachtenwerten Beiträgen von
M. geht hervor, daß die Demokratisierung, wie sie momentan auf allen. 
Gebieten vor sich geht, im Grunde gut ist. Die Dynamik des demokratischen 
Gesellschaftsprozesses wird deutlich unterstrichen, wo es um die Beurteilung 
der Institutionen geht. Es kommt daher nur darauf an, die moralischen 
Bedingungen dieses Prozesses zu erkennen und zu verwirklichen. M. betont 
dies mit allem Nachdruck. Und er kommt hierbei auch auf die theologischen 
Beweggründe zu sprechen, die es zu mobilisieren gilt. Sind aber dabei die 
moralischen Erwartungen nicht zu hoch gestellt?

5.2.1 Die politischen Grundrechte und Grundpflichten des Bürgers — 
Allgemeines

HON DER ICH, Ted - e d Essays on  F reedom  o f  Action.
Im Hinblick auf das politische Problem der Freiheit von Zwang wird hier von 
verschiedenen Autoren die Freiheit und die in ihr liegende Verantwortung 
untersucht. Die Betrachtungsweise ist allerdings mehr naturwissenschaft
licher oder psychologischer Natur.

POLIN, Raymond: L’ob liga tion  politique.
P. versucht, die politische Pflicht in der Natur des Menschen als eines freien 
und auf diese Freiheit hin verpflichteten Wesens zu begründen. Individuelle 
Freiheit und Moral seien aufgrund der sozialen Natur des Menschen nur 
innerhalb einer politischen Gemeinschaft realisierbar. Eine solche Gemein
schaft gebe es aber nur dann, wenn das soziale Handeln der Menschen durch 
gesetzlich definierte allgemeingültige Verhaltensregeln bestimmt werde. Ihre 
jeweilige Geltung erlange die politische Gemeinschaft jeweils im Prozeß einer 
allgemeinen Konsensbildung. Insofern nun die politische Gemeinschaft allge
meine Bedingung der individuellen Freiheit überhaupt sei, seien ihre gesetzlich 
umschriebenen sozialen Verhaltensregeln formell absolut verpflichtend, wenn 
auch materiell aufgrund ihrer in ihrer Historizität begründeten Unvollkom
menheit jeweils entsprechend dem geschichtlichen Kontext weiterzuent
wickeln. Das Charakteristikum einer normalen politischen Ordnung sieht P..in 
einer ausgeglichenen Verteilung der politischen Rechte und Pflichten. Jede 
einseitige Betonung der Rechte oder der Pflichten führe zu totalitären Formen 
der politischen Gesellschaft.
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5.2.5 Gehorsamsverweigerung -  Recht zur Revolution — Widerstand 

KAUFMANN, Arthur - Hrsg.: W iderstandsrecht.
Der Band enthält außer der Einleitung des Herausgebers 25 Artikel zum 
Widerstandsrecht und zur Widerstandspflicht, die aus der Nachkriegszeit (bis 
1968) stammen. Darunter befinden sich nicht nur grundsätzliche Stellung
nahmen der Autoren, sondern auch historische Überblicke (zur Auffassung 
vom Widerstandsrecht in der scholastischen Theologie, bei M. Luther, Calvin 
usw.). Die Begriffe des aktiven und des passiven Widerstandes werden von den 
verschiedenen Autoren verschieden verstanden. Wilhelm W ertenbruch faßt 
unter aktivem Widerstand jegliches Tun aus Ungehorsam. Die von ihm 
(S. 467) aus A. F. Utz (Die Friedensenzyklika Papst Johannes XXIIl.,1963) 
zitierten Stellen begreifen allerdings gewaltloses Tun aus Ungehorsam unter 
passivem Widerstand. In diesem Sinn hat Leo XIII. das Widerstandsrecht 
gutgeheißen. Es dürfte nicht ganz stimmen, was A dolf Arndt (S. 529) sagt, 
daß die Widerstandspflicht der Katholiken wesentlich an die Aussagen des 
katholischen Lehramtes gebunden sei.

KRÖGER, Klaus: W iderstandsrecht und dem ok ratische Verfassung.
Im Unterschied zur traditionellen Lehre vom Widerstandsrecht als einem jus 
contra legem bedeutet, wie der Verf. zeigt, das zeitgenössische, in der 
Nachkriegszeit formulierte Widerstandsrecht ein subsidiäres Recht zum 
Schutze der bestehenden Verfassung. Bei allem Wandel der Interpretation des 
Widerstandsrechts sei aber ein Problem geblieben, nämlich die Frage nach der 
Möglichkeit einer Positivierung dieses Rechts. Das verfassungsrechtliche 
Problem des Widerstandsrechts wird vom Verf. anhand der Regelung des 
Art. 20 IV GG der Bundesrepublik Deutschland diskutiert. In dieser, seiner 
Meinung nach, unklaren und unzulänglich gefaßten Regelung sieht er den 
Ausdruck einer ungenügend reflektierten Konzeption des Widerstandsrechts in 
der pluralistisch-parteienstaatlichen Demokratie der Gegenwart. Wie immer 
man die, aus der Verfassungsrechtslehre allein nicht zu klärende Frage nach 
einem im Rechtsgewissen des Einzelnen begründeten Widerstandsrecht beant
worte, positivieren lasse sich ein solches Recht in der heutigen demokratischen 
Ordnung nicht. Denn jede Konkretisierung des Widerstandsrechts bedeute 
insofern eine Gefährdung der demokratischen Verfassungsordnung, als diese 
nicht Ausdruck einer ideologisch faßbaren absoluten Wertordnung, sondern 
nur Grundordnung einer pluralistischen Gesellschaft sei und somit verbind
liche Wertmaßstäbe zur Orientierung des Widerstandsrechts nicht gegeben 
seien. Folglich führe eine Konkretisierung des Widerstandsrechts logischer
weise zu einer ideologischen Inanspruchnahme der Verfassung durch die 
verschiedenen Gruppen der Gesellschaft. Angesichts dieser Sachlage verweist 
der Verf. auf die Eigengesetzlichkeit der Verfassung, d. h. auf die Notwendig
keit, die Verfassung als verbindliche ranghöchste Grundlage für die konkrete 
Gestaltung des pluralistischen demokratischen Staats anzuerkennen. Diese
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Eigengesetzlichkeit ihrerseits beruhe auf dem Konsens der Gesellschaft, den 
jeweils herzustellen Aufgabe der Politik sei.

LANZA DEL VASTO [,Guiseppe Giovanni]-.Technique d e la non -vio len ce.
Das Buch enthält eine Sammlung von Aufsätzen zum Thema der Gewaltlosig
keit als einer jeder repressiven Macht entgegengesetzten Lebensweise. Der 
Schriftsteller Lanza d e l Vasto, vor dem zweiten Weltkrieg mit der Weltan
schauung Ghandis vertraut geworden und zur Philosophie der Gewaltlosigkeit 
bekehrt, gründete nach dem Krieg eine auf dieser Philosophie aufbauende, an 
religiös begründeten pazifistischen Ideen orientierte idealistische Gemein
schaft. Im Grund beruht die hier vertretene Philosophie der Gewaltlosigkeit 
auf der Überzeugung von der Macht eines einzig dem Gewissen verpflichteten 
und auf Überzeugung und Mitmenschlichkeit gründenden Handelns. Lanza d el 
Vasto ist der Meinung, einzig diese zunächst rein utopisch aussehende, in 
Wirklichkeit aber mächtige, weil auf die schöpferische Kraft des Mitmensch
lichen setzende Haltung sei die wahre Alternative zu unserer von Macht- und 
Profitinteressen beherrschten und daher destruktiven Welt. Er versteht seine 
Philosophie nicht als reine Technik, wie der Buchtitel vermuten ließe, sondern 
als eine aus einer pazifistischen Lebensphilosophie herauswachsende Lebens
führung. In diesem Sinne wird in dem Buch Stellung genommen einerseits 
gegenüber den diabolischen Manifestationen der Macht, wie Krieg, Tortur und 
Konzentrationslager, andererseits zu Fragen der wahren Grundlagen des 
Friedens, zur Kriegsdienstverweigerung aus Gewissensgründen sowie zur 
Forderung nach einem Zivildienst als Ersatz für den Kriegsdienst.

MACFARLANE, Leslie J .: Political D isobedien ce.
Das Problem des politischen Widerstands wird in diesem Buch sowohl unter 
dem Aspekt seiner Begründung als auch unter dem Aspekt seiner oft 
ambivalenten politischen Konsequenzen diskutiert. Zur Bewertung der ver
schiedenen Formen des politischen Widerstands ist, wie sich aus dem Buch 
ergibt, die Erörterung des systempolitischen Kontextes, in welchem sich 
politischer Widerstand artikuliert, erforderlich.

MILLER, William Robert: N onviolence.
Eine Übersetzung des ersten von drei Teilen des amerikanischen Originals 
„Nonviolence: A Christian Interpretation“ (1964). M. bietet eine allseitige 
Übersicht über die verschiedenen Definitionen der gewaltlosen Politik. Vom 
christlichen Standpunkt aus sieht er als Wesenskern der Gewaltlosigkeit die 
„agapäische Liebe“, d. h. die Liebe, die zu einem Verhalten anregt, wie es 
Gott selbst den Menschen gegenüber beweist. M. gibt Aufschluß über die 
verschiedenen politischen Aktionen, die dieser Liebe entstammen. Gewaltlo
sigkeit wird deutlich gegen Passivität abgegrenzt. Gegenüber dem Pazifismus 
verficht M. die gewaltlose nationale Verteidigung, für deren Verwirklichung er 
eine Reihe von organisierten Handlungsweisen angibt.



5.3.1 Zentralismus und Föderalismus - Allgemeines 471

MULLER, Jean-Marie: Stratégie d e  l’a ction  non -violen te.
Die Wahrheit des Pazifismus besteht, wie der Verf. in einer früheren 
Publikation (L’Évangile de la non-violence, Paris 1969) bereits begründet hat, 
darin, im Recht zu stehen gegenüber der Inhumanität jedes Gewaltrekurses. 
Zur Effizienz des Pazifismus gehöre aber auch eine eigene Reflexion und 
Systématisation der Philosophie und der Aktionen der Gewaltlosigkeit. Zu 
diesem Zweck hat der Verf. das hier zu besprechende Buch geschrieben. Es 
versteht sich als eine wissenschaftliche Darstellung des Problems: ausgehend 
von einer Analyse der Realität wird versucht, Prinzipien, Regeln und Gesetze 
zu erarbeiten, um schließlich zu einer koherenten Theorie und Strategie der 
gewaltlosen Aktion zu gelangen. Die Grundannahme der hier vertretenen 
Philosophie ist der Glaube an die Macht der Vernunft als des alle Menschen 
ansprechenden Prinzips der Gleichheit und Gerechtigkeit, welches apriori jeder 
Repression entgegengesetzt sei. In diesem Sachverhalt sieht der Verf. die 
Überlegenheit der auf der Vernunft aufbauenden gewaltlosen Aktion sowohl 
gegenüber der Unvernunft der einzig im Interesse der Macht und des Profits 
Herrschenden als auch gegenüber der Unvernunft der auf Gewalt aufbauenden 
Revolutionsstrategien begründet.

5.3.1 Zentralismus und Föderalismus — Allgemeines

DEUERLEIN, Ernst: Föderalismus.
D. gibt einen umfassenden Überblick über die Geschichte der Föderalismus
idee, wie sie von Denkern konzipiert und von Politikern realisiert worden ist. 
Föderalismus, so betont D., erschöpft sich nicht in der Teilung der 
Staatsgewalt zwischen Gesamtstaat und Teilstaaten. Das Staatsrecht ist nur 
eine Seite des Föderalismus. Der Föderalismus gründet in einer Gesellschafts
philosophie, die dem Individuum den Vorrang in der gemeinschaftlichen 
Lebensgestaltung einräumt, die Gesellschaft also als von unten nach oben 
aufgebaut versteht. Mit Recht widmet D. darum dem Subsidiaritätsprinzip 
besondere Beachtung.

VAN WAUWE, Ludo: Fédéralisme, u top ie ou  possib ilité?
Der Verf. stellt den Föderalismus als die einzige Lösung des staatsrechtlichen 
Problems in Belgien dar. Er geht hierbei auf die verschiedenen, geogra
phischen, weltanschaulich-religiösen wie auch sprachlichen, Gesichtspunkte 
ein.

5.4.2.1 Die Gewaltenteilung — Allgemeines

SCHMID, Gerhard: Das Verhältnis von  Parlament und R egierung im Zusam
m ensp iel d er staatlichen  M achtverteilung.
In dieser reich dokumentierten Untersuchung geht Sch. der Frage nach, 
inwieweit die Aufteilung der Gewalt zwischen Regierung und Parlament im
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demokratischen Staat zum Funktionieren kommen kann. Die Regierung nur 
als Exekutive zu bezeichnen, widerspreche der Wirklichkeit und übrigens auch 
dem Sinn der Regierung. Das Parlament sei überfordert, wenn es für eine rein 
exekutiv verstandene Institution die Gesetze selbst vorbereiten müsse. Sch. 
untersucht eingehend die Funktion des Parlamentes in Großbritannien, in der 
III. und IV. Republik Frankreichs, in den USA und in der Schweiz. Im 
Grunde geht es ihm in dieser juristisch und politikwissenschaftlich abge
wogenen Studie um eine Dynamisierung des Schweizer Parlamentarismus. Die 
Stabilität des Schweizer Modells, in dem Regierung und Parlament auf 
bestimmte Zeit im Amt bleiben, biete an sich Gewähr für einen ruhigen und 
sicheren Ablauf des politischen Geschehens. Andererseits sieht Sch. die Gefahr 
der Expertokratie, die sich in der Regierung verkörpert, heraufkommen. Das 
Parlament könne nur noch folgen, nicht mehr mitentscheiden, weil es sich mit 
der Materie nicht vertraut machen könne, wie es eigentlich sein sollte. Sch. 
sieht deutlich, daß das Schwergewicht der Erarbeitung von Gesetzen bei der 
Regierung liegen müsse. Andererseits müsse aber die Kontrollfähigkeit des 
Parlamentes gestärkt werden durch fachkundige Kräfte, die nicht der 
Regierung, sondern den Parlamentariern dienen.

5.4.2.3.2 Regierung 

KAISER, Joseph H.: Planung, VI.
Die 24 Beiträge dieses Bandes befassen sich mit den Planungs- und 
Budgetierungssystemen. Im Zentrum steht hierbei das amerikanische Plan- 
ning-Programming-Budgeting-System (PPBS). Naturgemäß überwiegen zahlen
mäßig die Artikel über Planung, Budgetierung und Koordination von 
Einzelplanungen in der Bundesrepublik Deutschland. Es werden aber auch 
andere Länder gebührend berücksichtigt: USA, Spanien, Frankreich, Belgien, 
Österreich. Die internationale Planung kommt ebenfalls zur Sprache. Die 
Frage nach dem System der Planung ist wohl, wenigstens von außen gesehen, 
mehr technischer Art und darum weniger Gegenstand unserer Bibliographie. 
Aus allen Artikeln aber kommt eine Grundsatzfrage zum Vorschein, nämlich 
das Problem des gegenseitigen Verhältnisses von geforderten Staatsaufgaben 
und Planung, vor allem Budgetierung der dazu notwendigen Mittel. Die These, 
daß die Politik die Ziele angibt und die Verwaltung sich nur mit der 
technischen Durchführung zu befassen habe, wird widerlegt durch die 
Erkenntnis, daß schon die Zielsetzung selbst auf die Planung abgestimmt sein 
muß. Dies setzt voraus, daß die Planung einzelner Ressorts nur im Sinne der 
Integration in ein Gesamtplansystem erfolgen kann. Und hierzu bedarf es, wie 
mit Recht hervorgehoben wird, der Transparenz, die bisher mit dem Flinweis 
auf die Selbständigkeit der Ressorts sorgfältig umgangen worden ist.
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5.5.7.1 Demokratie — Allgemeines

BOSSLE, Lothar: Demokratie oh n e A lternative.
B. untersucht das Problem der Demokratie unter politischen, strukturellen 
und verfassungspolitischen Aspekten. Demokratie setze eine eigenständige 
Bedeutung des Politischen voraus, welches weder auf den Staat noch auf die 
Gesellschaft noch auch auf technokratische Verwaltungsprozesse reduzierbar 
sei. Unter dem strukturellen Aspekt der Demokratie bespricht B. vor allem die 
Charakteristika der plebiszitären und der repräsentativen Demokratie, d. h. 
der beiden idealtypischen Grundformen demokratischer Herrschaft. Die 
vorrangige Aufgabe der Demokratie, individuelle Freiheit und gesellschaftliche 
Ordnung zum Ausgleich zu bringen, lasse sich am besten in der repräsentativen 
Demokratie realisieren. Bezüglich der demokratischen Verfassung meint der 
Autor, die am traditionellen Prinzip der Gewaltenteilung orientierte Demo
kratie müsse entsprechend der modernen gesellschaftlichen Entwicklung 
weiterentwickelt werden. Es bestehe die Aufgabe, die gesellschaftlichen 
Gruppen und Verbände sowie die medienstrukturierte öffentliche Meinung 
ebenso in die Verfassung zu integrieren, wie dies im Grundgesetz der 
Bundesrepublik Deutschland bereits für die politischen Parteien geschehen sei.

DUVERGER, Maurice: Janus.
D. geht von der gemeinsamen Grundkonzeption der westlichen Demokratien 
aus: Freiheit des Individuums, Partizipation aller an den politischen Entschei
dungen. Auf der anderen Seite aber erscheint im Zuge der einseitigen 
wirtschaftlichen Machtverteilung das reale Bild der Demokratie in Form der 
Technokratie. Im Zusammenhang hiermit stehen die verschiedenen Reak
tionen der Nonkonformisten, die Revolten von Minoritäten. D. sieht in der 
heutigen Entwicklung eine Konvergenz von Ost und West, einerseits Konzen
tration der Entscheidungsmächte im Westen, andererseits Liberalisierung im 
Osten.

EISFELD, Rainer: Pluralismus zw isch en  Liberalismus und Sozialismus.
Der Titel der Schrift deutet nicht, wie man meinen könnte, auf eine vom Verf. 
vertretene Zwischenposition zwischen der Gesellschaftsauffassung des Libera
lismus und des Sozialismus hin. Er verweist vielmehr auf die im Interesse 
politischer Emanzipation angeblich notwendige Umgestaltung der „formalen“ 
in eine sozialistische Demokratie. Der Verf. will dabei keineswegs die 
unbestreitbaren Verdienste der „liberalen“ und der dieser folgenden „plura
listischen“ Verwirklichung der demokratischen Idee verkennen, die es auch im 
Sozialismus zu beachten gelte. „Liberalismus“ und „Pluralismus“ seien 
unzureichend, da sie jeweils eine nur teilweise politische Emanzipation mit 
sich gebracht hätten. Während im „Liberalismus“ politische und soziale 
Gleichheit nur für den dritten Stand verwirklicht worden seien, bestehe die 
den „Liberalismus“ überwindende Idee des gegenwärtig herrschenden „Plura-
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lismus“ darin, die Mündigkeit aller Staatsbürger durch die politischen 
Freiheitsrechte zu garantieren. Doch bleibe der Anspruch des „Pluralismus“ 
notwendigerweise unrealisiert, da er die sozialen Voraussetzungen politischer 
Gleichheit unbeachtet lasse. Der Sozialismus müsse nun dafür eintreten, 
gegenüber der nur formellen die materielle politische Gleichheit aller zu 
verwirklichen. Aufgabe eines so verstandenen Sozialismus sei die demokra
tische Kontrolle über jede Art von gesellschaftlicher Macht.

LEIBHOLZ, Gerhard: Verfassungsstaat - V erfassungsrecht.
Wer keine Zeit hat, die beiden Veröffentlichungen des Verf. „Das Wesen der 
Repräsentation und der Gestaltwandel der modernen Demokratie“ (3. Aufl. 
1966) und „Strukturprobleme der modernen Demokratie“ (3. Aufl. 1967) zu 
studieren, wird mit Gewinn diese kleine Sammlung von fünf Vorträgen zur 
Hand nehmen. L. schildert (stets im Bezug zur Deutschen Bundesrepublik) 
den Wandel der Verfassungswirklichkeit in Hinsicht auf das Verfassungsrecht. 
Während die Bundesrepublik Deutschland rechtlich als repräsentativ parlamen
tarische Demokratie konzipiert worden ist, hat sie immer mehr plebiszitären 
Charakter angenommen, der dem der parteienstaatlichen Demokratie ent
spricht.

SOMARY, Felix: Krise und Zukunft d er  Demokratie.
Ein Essay über die Gegenwartsprobleme demokratisch verfaßter Staaten. 
Demokratie setzt, wie der Verf. zeigt, den freien, wirklich unabhängigen 
Bürger voraus. Die Krise der Demokratie sieht der Verf. in der immer mehr um 
sich greifenden Politisierung des gesellschaftlichen Bereichs begründet.

SPANNRAFT, E. M.: D emokratie - M echanism en d e r  H errschaft?
Sp., der in der Literatur der Politikwissenschaft sehr versiert ist, gibt zunächst 
einen kursorischen Überblick über die verschiedenen Theorien in der 
Politikwissenschaft, dann beschäftigt er sich mit den Staatsformen und im 
besonderen mit der Idee der Demokratie, mit den westlichen Demokratien, 
mit der faschistischen Verfälschung der Demokratie, mit dem System der 
Bundesrepublik Deutschland, mit den kommunistischen Systemen, mit der 
internationalen Politik. Er bemüht sich, zu informieren, nicht zu propagieren. 
Selbstverständlich hat er für sich einen Standpunkt. Diesen erkennt man klar 
in der kritischen Behandlung der durch die Neue Linke vorgebrachten 
Pluralismuskritik. Sein Wunsch ist eine allseitige Demokratisierung, offenbar 
auch der Wirtschaft. Die Herausarbeitung des eigenen Standpunktes des Verf. 
wäre dem Leser willkommen gewesen. Daß sich da und dort (z. B. in der 
Darstellung des spanischen Bürgerkrieges und seiner Vorgeschichte) gewisse 
Ungenauigkeiten eingeschlichen haben, ist dem Verf. nicht zu verübeln. Er hat 
es verstanden, eine leicht faßliche, klar geschriebene und vielseitig informie
rende Einführung in die Politikwissenschaft und das Demokratieproblem zu 
bieten.
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5.5.7.3 Volkssouveränität

REIBSTEIN, Ernst: Volkssouveränität und F reiheitsrech te.
Das von dem 1966 verstorbenen Autor in weiten Teilen druckfertig gemachte 
und bereits mit einem Vorwort versehene Manuskript zur Geschichte der 
Volkssouveränität und der Freiheitsrechte wird hier in sorgfältiger Redaktion 
der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. R. hätte entsprechend seiner Arbeits
weise vor der Drucklegung noch eigehender die zu den einzelnen Themen 
gehörende Literatur besprochen. Der Herausgeber hat mit Recht das Manu
skript in seiner Originalität belassen. Das Werk zeigt deutlich, daß die 
Geschichte der Volkssouveränität und der Freiheitsrechte, der unverzicht
baren Bestandteile einer modernen Verfassung, nicht erst mit der amerika
nischen Freiheitsbewegung und der französischen Revolution beginnt. Die 
historische Analyse hat vielmehr beiden ersten geistigen Auseinandersetzun
gen mit der politischen Herrschaft anzusetzen. Das Problem, so wird 
ersichtlich, beginnt bereits bei der Bindung der Staatsgewalt an das vorgeord
nete Gemeinwohl, erstreckt sich sodann auf die institutioneilen Garantien zur 
Erhaltung dieser Bindung, nicht zuletzt auch auf die Frage nach dem Recht 
auf Widerstand oder gar Revolution. Drei große geistige Bewegungen haben 
das Thema der Volkssouveränität und der individuellen Freiheitsrechte 
vorangetrieben: in der Philosophie der Ockhamismus, in der kirchlichen 
Politik der Konziliarismus, in der von der Theologie unabhängig gewordenen 
weltlichen Kultur der stoische Humanismus. Im Zentrum steht die Ausbildung 
einer von der kirchlichen Interpretation unabhängigen Naturrechtslehre. Im 
ersten Band behandelt R. den Neubeginn scholastischen Nachdenkens über das 
Problem der Macht (Marsilius von  Padua, Wilhelm von  Ockham, Nikolaus von  
Kues, Johann es Maior). Bemerkenswert sind die Ausführungen über Ockham, 
in denen das grobe Mißverständnis der These vom ockhamistischen Voluntaris
mus, dem auch Hans Welzel erlegen war, aufgezeigt wird. Es folgt die 
Darstellung der Reformatoren, Monarchomachen und Spätscholastiker, der 
verschiedenen Stellungnahmen zum Problem der Tyrannis, der calvinistischen 
Staatsgründungen und Staatstheorien in den Niederlanden, in England und 
Amerika bis zum Hugenotten Pierre Ju rieu . Der zweite Band behandelt 
Rationalismus und Aufklärung (u. a. Thomas Hobbes, Baruch Spinoza, John  
Locke, Samuel von  P u fendorf, Jean  Barbeyrac - bezüglich der beiden Letzten 
findet der Leser beachtenswerte Ergebnisse detaillierter Forschung), die 
inhaltsreiche Auseinandersetzung mit dem Problem der Volkssouveränität und 
der Freiheitsrechte im 18. Jahrhundert (François-Marie Voltaire, Charles 
Louis d e M ontesquieu, Christian W olff Emer d e  Vattel, Jean -Jacques 
Rousseau, D ietrich von  Holbach, William B lackstone, Edmund Burke), die 
amerikanische Unabhängigkeit und schließlich die französische Revolution.
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5.5.7.4 Wahlen — Wahlrecht — Wahlsystem

WUERMELING, Henric L.: Werden w ir fa ls ch  repräsen tiert?
Eine teilweise scharfe Kritik an der parlamentarischen Volksvertretung in der 
deutschen Bundesrepublik. Im Grunde weist W. auf die in allen großen 
Demokratien zu beklagende Schwierigkeit hin, daß die Parlamentarier in ihren 
Aufgaben überfordert sind. Das Ideal des imperativen Mandates, das W. 
vertritt, setzt eine sehr lebendige demokratische Organisation der Partei selbst 
voraus. W. betont dies mit Nachdruck. Wo aber sind die aktiven Kräfte unter 
den Bürgern? Auch die direkte Wahl der Abgeordneten durch das Volk wird 
da keine Heilung bringen können.

5.5.7.5 Parlament — Regierung — Gewaltenteilung 
in der Demokratie

IONESCU, Ghita - MADARIAGA, Isabel de: Die Opposition.
In diesem, von einem Politologen und einer Historikerin gemeinsam verfaßten 
Buch wird die Institution der politischen Opposition sowohl unter geschicht
lichen als auch unter strukturellen Aspekten untersucht. Im geschichtlichen 
Teil des Buches zeigen die Verf. die für die Entwicklung zur institutionali
sierten Opposition wesentlichen Elemente auf: das Emporkommen der 
öffentlichen Meinung, die Souveränität des Parlaments als des Organs der 
Repräsentation sowie das Vorhandensein parlamentarischer politischer Par
teien. Im folgenden wird dann die Problematik der Institutionen des 
Parlaments und der politischen Opposition im modernen pluralistisch-konsti
tutionellen Staat besprochen. In diesem Zusammenhang diskutieren die Verf. 
vor allem Fragen der Parlamentsreform, des Wahlrechts, der Gruppenmacht 
sowie der öffentlichen Meinungsbildung. Die Verf. sind der Auffassung, daß 
die in den westlichen Demokratien entwickelte pluralistisch-konstitutionelle 
Staatsform unter den Bedingungen der modernen Industriegesellschaft die 
beste Garantie für eine freiheitliche, eine rationale Konfliktregelung ermög
lichende Gesellschaftsordnung sei. Aus diesem Grunde beziehen sie im 
folgenden Kapitel auch die oppositionslosen Staaten in ihre Untersuchungen 
ein, um das Problem zu diskutieren, ob dem mit der modernen industriellen 
Entwicklung sich bildenden gesellschaftlichen Pluralismus nicht doch auch ein 
politischer Pluralismus entsprechen müsse.

5.5.7.6 Parteien
6

JÄGER, Wolfgang - H rsg Partei und System .
Die acht Beiträge, geschrieben von gegenwärtigen oder ehemaligen Mitarbei
tern des Seminars für Wissenschaftliche Politik an der Universität Frei-



5.5.7.7 Das Spiel der demokratischen Kräfte 477

bürg i. Br., zeichnen sich aus durch klare Anwendung einer bewußtgemachten 
wissenschaftlichen Methode und Zielrichtung. Methodisch stehen die Verf. auf 
dem Standpunkt einer Verbindung von empirisch präziser Forschung und 
politisch-praktischer Verwendung von wissenschaftlichen Ergebnissen. Die 
Verf. untersuchen die bisherige Literatur und Forschungen über das Parteien
wesen ohne jede Polemik. Vom grundsätzlichen Standpunkt aus sind die 
Ausführungen von M ichael Züngle über die Art und Weise, wie man 
Parteiideologien analysiert, von besonderem Interesse. Sehr instruktiv ist die 
Analyse der innerparteilichen Demokratie von Wolfgang Jä ger, in der die 
Problematik der Parteiendemokratie im Gegensatz zur repräsentativen Demo
kratie und im Zusammenhang hiermit das Thema des imperativen Mandats zur 
Sprache kommen.

5.5.7.7 Das Spiel der demokratischen Kräfte 

PRICE, Don K.: S cien ce e t  pouvoir.
Die Wissenschaft ist, wie der Verf. zeigt, nicht nur zu einer mächtigen, 
sondern in gewissem Sinne auch zu einer freiheitsgarantierenden Institution der 
Gesellschaft geworden. Die Trennung von Wissenschaft und Politik gehöre der 
Vergangenheit an. Aus der Tatsache, daß Wissenschaft die Werthierarchie einer 
Gesellschaft nicht zu bestimmen vermöge, folge nicht, daß sie deshalb von der 
Politik abstrahieren müsse. Denn in Wirklichkeit besitze sie immer irgendeinen 
Einfluß auf die Politik. Ihre bewußt zu übernehmende politische Aufgabe 
bestehe darin, die Verantwortung der politisch Tätigen,aufgrund der wissen
schaftlich erarbeiteten Transparenz der gesellschaftlichen Prozesse, immer mehr 
an die Kenntnis des reellen gesellschaftlichen Prozesses zu binden und damit 
zu vervollkommnen. Im Dienste der Freiheit könne Wissenschaft allerdings 
nur dann stehen, wenn die freie Konkurrenz nicht nur der politischen, 
sondern auch der wissenschaftlichen Ideen garantiert sei. Nur dann sei es 
möglich, die vielfältige Interessenstruktur der Gesellschaft durch die Mitwir
kung der Wissenschaft einigermaßen objektiv in die der Politik reservierte 
gesamtgesellschaftliche Normenbildung einzubringen.

6.1.1 Allgemeines zur Außenpolitik und zu den 
internationalen Beziehungen

CAMPAGNOLO, Umberto: La p lu s grand e révolu tion .
Die Revolution, die C. hier im Auge hat, ist die Abkehr vom einzelstaatlichen 
Denken im Sinne eines universalen Humanismus. Auf Seiten des Sozialismus 
sieht C. größere Chancen, die allgemeine Sehnsucht nach Ausgleich und 
humaner Gerechtigkeit zu erfüllen als auf Seiten des nur von der Freiheit des 
Individuums sprechenden Kapitalismus. Er kritisiert allerdings am Sozialismus
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sowjetischer Prägung, daß dieser auf der Ebene des internationalen Rechts 
immer noch an der Souveränität von Einzelstaaten festhalte und glaube, der 
Friede würde durch die Koexistenz von verschiedenen Staaten aufrechterhal
ten werden können. Er meint, die Marxisten könnten eines Tages zur 
Überzeugung gelangen, daß es verschiedene Formen sozialistischen Denkens 
gebe, die sich alle im gemeinsamen humanen Ziel treffen. Damit würde die 
Grundlage für eine politische Weltautorität geschaffen sein.

JEGOROW, Waleri Nikolajewitsch: F ried liche K oex istenz und revolu tionärer 
Prozeß.
Für J. ist die friedliche Koexistenz nichts anderes als die Taktik, den im 
geschichtlichen Prozeß unvermeidhchen und mit Sicherheit eintretenden 
gesamtsozialistischen Aufbau der Staatenwelt herbeizuführen. Zur friedlichen 
Koexistenz gehört nach J., daß die kapitalistischen und „imperialistischen“ 
Staaten diesen Prozeß nicht durch Gegenpropaganda und mit gegen den Klas
senkampf der Arbeiter angewandter polizeilicher Gewalt zu verhindern suchen.

LA SOUVERAINETÉ AU XXe SIÈCLE.
Das Buch ist eine gute Einführung ins internationale und Völkerrecht. Die 
Autoren bemühen sich vor allem, auch die aktuellen Probleme des Völker
rechts zu berücksichtigen (so z. B. die Neugründung von Staaten aus der 
Dritten Welt).

6.1.8 Kirche und Staat

CORM, Georges G.: Contribution à l ’é tu d e  d es s o c ié t é s  m u lti-con fessionn elles. 
B. behandelt das Thema der Integration von verschiedenen religiösen 
Gemeinschaften in einem überwiegend von einem Bekenntnis charakterisierten 
Staatsgebilde. Er beschränkt seine Untersuchung auf den Mittelmeerraum und 
Persien (Antike, christliche Gesellschaft im Mittelalter, mohammedanische 
Staaten, in einem Anhang kurze Übersicht über Albanien, Cypern, Libanon, 
Israel). B. meint, daß die Einstellung bezüglich des Rechts anderer Religionsge
meinschaften innerhalb eines Staates im Islam, im Christentum und im 
Judentum grundsätzlich die gleiche sei. Allerdings unterstreicht B. andererseits 
die Nuancen, wobei er den Islam bedeutend günstiger beurteilt als das 
Christentum. Er übersieht aber dabei, daß er immer nur an die Christen des 
Mittelalters denkt, d. h. an jene Zeit, da sich Glaubensbekenntnis mit 
gesellschaftlichem Konsens identifizierte. Diese Identifizierung hat nichts mit 
der christlichen Lehre zu tun. C. weiß nichts von den rigorosen Äußerungen 
Eugens IV. , Nikolaus‘ V. und Pauls III. gegen die Anwendung von Gewalt in 
Sachen des Glaubens. Andererseits ist C. zugutezuhalten, daß er nur die 
staatsrechtlichen Bestimmungen untersucht, also nicht eigentlich den Islam 
und das Christentum als Lehren über die zwischenmenschlichen Beziehungen
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berücksichtigen will. Aber gerade das wäre mitzuberücksichtigen gewesen. 
Denn die Toleranz liegt an sich im christlichen Bekenntnis, nicht jedoch im 
mohammedanischen.

ESSENER GESPRÄCHE ZUM THEMA STAAT UND KIRCHE, 6 u. 7.
Das 6. Heft befaßt sich mit der Frage, inwieweit der Staat der Kirche 
finanzielle Beihilfen leistet oder leisten soll. Drei instruktive, wohl abgewo
gene Beiträge informieren über dieses Thema.Obwohl für deutsche Verhältnisse 
sprechend, gibt Wilhelm K ew en ig  einen grundsätzlich wichtigen und auch für 
Vertreter anderer Nationen interessanten Einblick in die Thematik der Kirche 
als öffentlich-rechtlicher Institution, vor allem in das Problem der staatlichen 
Einziehung der Kirchensteuer. Bei Abwägung von Für und Wider findet 
K ew en ig  den heute in der BRD üblichen Modus der Kirchensteuer als den fur 
dieses Land geeignetsten. Über das österreichische Kirchenbeitragssystem 
referiert, zugleich seine reiche Erfahrung einflechtend, der frühere Justiz
minister Hans R. K lecatsk y. Die zum Teil sehr beklagenswerten Auswirkungen 
des französischen Trennungssystems und dessen neuere Entwicklung werden 
in einem sowohl geschichtlich wie auch aktuell staatsrechtlich beachtenswerten 
Referat von R ené Metz behandelt. Die Diskussionen, die von Ulrich S ch euner 
geleitet wurden, bewegen sich auf dem hohen Niveau der Referate. Dabei 
wurde herausgestellt, daß es sich bei der Kirche nicht nur um irgendeine soziale 
oder politische Gruppe handelt, wenngleich die Förderung der Kirche durch 
den Staat in einer, allerdings sehr schiefen Analogie mit dem Problem der 
Parteienfinanzierung betrachtet werden könnte. - Das 7. Heft befaßt sichmit 
einem heiklen Thema, nämlich der Frage, ob und inwieweit die im Staatsrecht 
geltenden Grundrechte auch im kirchlichen Bereich Geltung besitzen. Wolfgang 
Rüfner zeigt deutlich die Verschiedenheit der kirchlichen Institution gegen
über dem Staat und dementsprechend auch die Unmöglichkeit, die im 
Staatsrecht geltenden Grundrechte als fur den kirchlichen Raum geltend zu 
erklären. Am einleuchtendsten ist dies wohl bezüglich der Religionsfreiheit. 
Rüfner meint allerdings, daß ein staatliches Gericht wohl in der Lage sei, das 
Verfahren zu prüfen, gemäß dem z. B. ein Geistlicher von einer kirchlichen 
Behörde verurteilt worden sei. In der Diskussion kam dann der Gedanke mehr 
zur Geltung, daß die Kirche ihrerseits ein eigenes Verfahrensrecht, das den 
modernen Grundrechtsvorstellungen in analoger Weise gerecht wird, ent
wickeln sollte. Das Thema der Verwaltungsgerichtsbarkeit innerhalb der 
Kirchen wurde speziell von eigenen hierzu bestellten Referenten behandelt, 
und zwar für die katholische Kirche von Matthäus Kaiser und für die 
evangelische Kirche von Erich R uppel. Die Diskussion auch dieses Themen
kreises stand unter der bewährten Leitung von U. S cheuner. Die zwei Hefte 
bestätigen erneut, wie sorgfältig die Essener Gespräche vorbereitet und wie 
geschickt sowohl Referenten wie Diskussionsteilnehmer ausgewählt werden.
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PUFENDORF, Samuel: De habitu religion is christianae ad vitam civilem .
Ein sehr sauberer Offsetdruck der Ausgabe Bremen 1687. In der an den 
Kurfürsten von Brandenburg gerichteten Schrift bespricht P. das Verhältnis 
von Staat und Kirche. Seiner lutherischen Auffassung treu, ordnet P. die 
sichtbar verfaßte Kirche dem Staat, der selbst in die iura in sacra stark 
eingreift, unter. Seine Angriffe gegen die römisch-katholische Auffassung vom 
Verhältnis Kirche — Staat sind ziemlich massiv. Immerhin rettet P. der Gewis
sensfreiheit den ihr gebührenden Bewegungsraum gegenüber der Staatsräson.

6.2.1 Allgemeines und Grundsätzliches über Krieg und Frieden.

CZEMPIEL, Ernst-Otto: S chw erpunk te und Z iele d er  F riedensforschung.
C. bietet einen informativen Überblick über die Probleme der Friedensfor
schung, wobei er zugleich die von der Forschung angebotenen Lösungsver
suche bespricht. Es wird sowohl die ethische wie auch die politische Seite 
berührt: die Frage nach der Wertüberlegenheit des Friedens gegenüber dem 
Krieg vom Standpunkt der Gerechtigkeit aus, die Frage nach der Wirksamkeit 
von politischen Maßnahmen zugunsten des Friedens. Das entscheidende 
Argument gegen die bislang verteidigte These vom Krieg als dem letzten 
wirksamen Mittel der Gerechtigkeit ist wohl, wie C. überzeugend ausführt, die 
Tatsache, daß man von einem nationalen Standpunkt aus überhaupt nicht 
mehr von der absoluten Forderung der Gerechtigkeit sprechen kann. Bei der 
vielfältigen Verkettung und gegenseitigen Verschränkung der Staaten und 
Völker kann der einzelne Staat gar nicht mehr Träger der Gerechtigkeitsforde
rung sein. Damit ergibt sich die Notwendigkeit des Kompromisses für den 
einzelnen Staat, und zwar gerade vom Gerechtigkeitsstandpunkt aus (76 ff.).

FORNDRAN, Erhard: Abrüstung und F riedensforschung.
F. hat sich auf dem Gebiet der Abrüstung bereits in einer früheren 
Veröffentlichung als Kenner ausgewiesen (Rüstungskontrolle, Friedenssiche
rung zwischen Abschreckung und Abrüstung, Düsseldorf 1970). Er setzt sich 
hier mit den Vertretern jener langfristigen Friedensforschung auseinander, die 
die psychischen, ökonomischen und gesellschaftlichen Bedingungen für den 
bestehenden Unfrieden untersucht, die also das gesamte Problem des Krieges 
und der Kriegsvorbereitung gesellschaftskristisch anfaßt. Während diese 
kritische Friedensforschung die Abrüstungsforschung vor sich herschiebt, ohne 
sich ernstlich mit der Abrüstung als politischem Problem zu befassen, 
unterstreicht F. die Bedeutung der Abrüstungspolitik als eines sinnvollen 
Elements der Friedenssicherung. Anhand von reichhaltigem geschichtlichem 
Material versteht es F., die verwickelten internationalen Beziehungen im 
Hinblick auf die durch Abrüstung vorzubereitende Friedenssicherung zu 
analysieren.
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FRIED, Morton - HARRIS, Marvin - MURPHY, Robert - Hrsg.: Der Krieg. 
Übersetzung des amerikanischen Originals „War: The Anthropology of Armed 
Conflict and Aggression“ unter Weglassung eines nur auf amerikanische 
Verhältnisse zugeschnittenen Kapitels. Es werden behandelt: die biologischen 
Auswirkungen des Krieges, die Aggression des Menschen, Krieg und Krank
heit, primitiver und moderner Krieg, Auswirkungen des Krieges auf die 
Sozialstruktur, psychologische Dimensionen des Krieges. Die einzelnen The
men wurden jeweils von einem Referenten und einem Korreferenten 
behandelt. Der Ertrag der anthropologischen Erörterungen ist eigentlich 
gering. Was der eine sagt, wird vom anderen bestritten, so interessant die 
einzelnen Beispiele aus der Tierwelt oder aus der Welt der Primitiven auch sein 
mögen. Die zu erfüllenden Forderungen, die Margaret Mead in ihrem Referat 
„Alternativen zum Krieg“ zur Verhinderung von Kriegen aufstellt, könnten 
auch ohne lange anthropologische Untersuchungen aufgestellt werden: Einfüh
rung formeller Verhaltensregeln zur Verhütung von Atomkriegen, Maßnahmen 
gegen den Verfall der Biosphäre, Schaffung technischer und ethischer 
Voraussetzungen zur Eindämmung des Bevölkerungszuwachses und zur Ent
faltungsmöglichkeit der Menschen usw.

HOLLERBACH, Alexander - MAIER, Hans - Hrsg.: Christlicher F riede und 
Weltfriede.
Der erste der sechs hier gesammelten Beiträge über das Friedensproblem 
behandelt Rechtsordnung und Friedensidee im Mittelalter und in der 
beginnenden Neuzeit (Hermann Conrad). Ihm folgt eine ebenfalls geschicht
liche Darstellung von Hans Maier über den christlichen Friedensgedanken und 
den Staatenfrieden der Neuzeit. Maier schildert u. a. den Einfluß des 
christlichen Gerechtigkeitsdenkens auf die Kriegsführung, besonders aber auf 
die Gestaltung des Völkerrechts. Er bespricht die von Kant und J. Bentham  
ausgehende Bewegung, die auf ein Kriegsverbot zielte, aber nicht zum Zuge 
kam, ferner die Warnung Max Webers vor der absoluten Ethik in der 
Kriegsfrage. In den Ausführungen von Wilfried Schaumann über die Friedens
sicherung als zentrales Problem des heutigen Völkerrechts wird deutlich, wie 
zahlreich die Lücken sind, durch die eine kriegsfreundliche Haltung hindurch
zugleiten vermag. Die von Schaumann angeführten Beispiele aus neuerer Zeit 
geben von der Ohnmacht des Völkerrechts beredtes Zeugnis. M anfred Abelein 
referiert über das umfangreiche politische Instrumentarium zur Friedenssiche
rung. Die atomare Abschreckung nimmt darin eine besondere Stellung ein. 
Man hat den unbeirrbaren Eindruck, daß dieses Spiel mit den politischen 
Instrumenten der Abschreckung sich stets hart in der Nähe der Katastrophe 
bewege. Swidbert S chn ipp enk oetter  behandelt das Gewaltverbot im Recht der 
Vereinten Nationen und dessen Konkretisierung und Individualisierung im 
Gewaltverzicht. Der Friede als Verzicht auf Waffengewalt im christlichen 
Verständnis ist fundiert im Konzept einer Konfliktschlichtung im Sinne der 
Gerechtigkeit, wie Ernst-Otto Czempiel darstellt. Seine Realisationschancen

31 Utz, Bibliographie VIII
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sind aber in der politischen Wirklichkeit gering, obwohl auch hier, wie 
Czempiel ausführt, die Einsicht lebendig ist, daß der Krieg keine Lösung von 
Konflikten darstellt. Czempiel weist auf Methoden hin, die Kriegsmentalität 
im innenpolitischen Raum ohne Erhöhung des Sicherheitsrisikos abzubauen.

LIEDKE, Gerhard - Hrsg.: Frieden - B ibel - K irche.
Unter diesem Titel werden vier umfangreiche Artikel über die Haltung der 
Kirche zum Frieden vereinigt. Die drei ersten befassen sich mit dem 
auserwählten Volk Israel und seiner Beziehung zur Umwelt. Es wird deutlich, 
daß ein Volk, das als Nation zum Träger der Offenbarung berufen worden 
war, im Interesse der Reinerhaltung seiner nationalen Einheit, die zugleich der 
Reinerhaltung der Offenbarung dienen sollte, um die eigene Existenz Kriege 
führen mußte. Die Friedensidee konnte in ihrer vollen Ausprägung nur in der 
Verwirklichung der Verheißung liegen. Der vierte Aufsatz (Hartwig T hyen) 
über die Problematik einer neutestamentlichen Ekklesiologie ist mit viel 
Philosophie beladen und entfernt sich eigentlich etwas weit vom Thema der 
Friedensforschung. Aufschlußreich sind die drei wertvollen Literaturberichte 
über das Friedensthema in der alttestamentlichen und neutestamentlichen 
Exegese und in der systematischen Theologie.

SENGHAAS, Dieter - Hrsg.: K ritische F riedensforschung.
Entgegen der „etablierten“ Konfliktforschung vertreten die Autoren der hier 
veröffentlichten Beiträge (mit Ausnahme des instruktiven Herausgebervor
worts und eines Originalbeitrags von S. zum größten Teil ins deutsche 
übersetzte, bereits anderwärts veröffentlichte Artikel) die „kritische“ Frie
densforschung. Diese befaßt sich mit der strukturellen Dimension kollektiver 
Gewalt im Interesse der Verminderung organisierter Gewaltpotentiale sowie 
kollektiver und individueller Gewaltanwendung. Der Einfluß marxistischer 
Gedanken wird nicht abgestritten (vgl. hierzu den Beitrag von Lars Dencik 
„Plädoyer für eine revolutionäre Konfliktforschung“, bes. S. 248). Anthropo
logische, tiefenpsychologische Erkenntnisse werden ausgewertet im Zusam
menhang mit dem Bemühen, die in bestimmten Gesellschaftsstrukturen latent 
liegenden Gewaltpotentiale aufzudecken und in der Folge eine grundlegende, 
d. h. „revolutionäre“ Änderung der Strukturen herbeizuführen. In diesem 
Zusammenhang sind die verschiedenen Gesellschaftsmodelle beachtenswert, 
die Johan  Gattung in seinem umfangreichen Artikel „Pluralismus und die 
Zukunft der menschlichen Gesellschaft“ zusammenstellt.

WEILER, Rudolf - ZSIFKOVITS, Valentin - Hrsg.: U nterwegs zum Frie
den.
Das groß angelegte Sammelwerk, an dem 32 namhafte Autoren mitgearbeitet 
haben, kann im engen Rahmen, der hier zur Verfügung steht, nicht voll 
gewürdigt werden. Es sollen lediglich die großen Linien und einige sozial
ethisch besonders relevante Artikel notiert werden. Der erste Teil umfaßt die
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Artikel, die die politische Situation und die geistige Einstellung der heutigen 
Menschen zu Krieg und Frieden beschreiben. M anfred Hättich weist auf das 
nationalstaatliche Grunddenken hin, das sich dem versöhnenden Einver
nehmen entgegenstellt. Friedrich Schutz  sieht in seiner ethologischen Studie 
im Krieg ein typisch menschliches Problem, nicht ein allgemeines Problem der 
Aggression. Die Artikel des zweiten Teiles kreisen um die Definition des 
Friedens. Valentin Zsifkovits zeigt eine reiche Tabelle von Friedensdefini
tionen. Daraus geht hervor, daß Friede engstens mit Gerechtigkeit verbunden 
ist. Anton R auscher legt auf diesen Gedanken besonderen Wert. Er spricht 
sich gegen ein rein pragmatisches Operieren aus, weil vorgängig ein dem 
Rechtsstaat entsprechendes Rechtsbewußtsein geschaffen werden müsse. 
R u do lf Weiler sieht im christlichen und im marxistisch-leninistischen Ver
ständnis des Internationalismus einen fundamentalen Unterschied. Auf der 
einen Seite steht der auf der Einheit des Menschengeschlechts gegründete 
Begriff des Weltgemeinwohls, auf der anderen Seite ist der Begriff der Macht 
im Sinn des gesamtmenschlichen Proletariats maßgebend. Der dritte Teil ist 
den Ordnungsfragen des Friedens gewidmet. Ferdinand A. Westphalen unter
streicht die Notwendigkeit der Eindämmung der staatlichen Souveränität. Er 
wendet sich im besonderen gegen die Theorie vom Zusammenleben der 
Menschen in der Konfliktsituation als einem normalen Zustand. Der öster
reichische Bundesminister R u do lf K irch sch läger verwirft die wertfreie Außen
politik. A lfred K lose äußert sich ziemlich optimistisch bezüglich der Friedens
wirkung internationaler Wirtschaftsgesellschaften. Karl Hörmann zeigt in 
seinem kurzen historischen Überblick über die Idee des „gerechten Krieges“, 
daß die Theologen den Krieg immer nur als Notlösung, nicht als Empfehlung 
um der Gerechtigkeit willen verstanden haben. Walter C. C lem ens Jr. 
(englisch) betrachtet Waffenkontrolle als wirkungsvoller als Abrüstungsmaß
nahmen. Nikolai Kowalski (UdSSR) sieht in der friedlichen Koexistenz die 
Möglichkeit für die sozialistische Welt, den wirtschaftlichen Vorsprung der 
kapitalistischen Länder aufzuholen. Johann es M essner zeigt eindrucksvoll, daß 
die Demokratie, sofern man sie nach englischem Muster im Sinne einer 
Methode, einen Gemeinwohlkonsens zustandezubringen, versteht, den Frie
densgedanken fördert, im Gegensatz zum Demokratieverständnis der Neuen 
Linken, das, von der Rousseauschen Freiheitsideologie geprägt, nur den 
Umsturz des bestehenden Wertkonsenses intendiert. Yasuhiko Saito gibt in 
seinem Artikel einen Einblick in die Stellungnahme K otaro Tanakas zum 
Urteil des Internationalen Gerichtshofes über den Fall Südwestafrikas vom 
18. 7. 1966. Eindeutig wird dabei von Tanaka die These vertreten, daß die 
Menschenrechte zu den vorstaatlichen, im menschlichen Gewissen fundierten, 
also naturrechtlichen Normen gehören, somit aus sich bereits Rechtsbewandt
nis haben. Bezüglich der Apartheid erklärt Tanaka, man müsse zwischen 
Diskriminierung und unterschiedlicher Behandlung unterscheiden. Soweit die 
Rassenzugehörigkeit eine unterschiedliche Behandlung fordere (wie ähnlich 
die geschlechtliche Verschiedenheit), liege keine Diskriminierung vor. In der



484 V. Die politische Ordnung

Trennung der Rassen in öffentlichen Anstalten (Eisenbahn, Omnibus usw.) 
sieht Tanaka eine Diskriminierung. Bei aller Anerkennung der Unterscheidung 
zwischen Diskriminierung und Differenzierung ist aber gegen Tanaka einzu
wenden, daß die Grenzen derart ineinander fließen, daß ohne subjektives 
Wertempfinden nicht auszukommen ist. Die Rassenmischung in der Schule ist 
für sich allein kein Problem. Sie ist aber ein die heutigen Wertinstinkte noch 
strapazierendes Phantom, wenn man an die eventuellen Folgen hinsichtlich 
der Freundschaftsbündnisse bis zur Eheschließung denkt. Der Wertinstinkt der 
Europäer steht auf jeden Fall in dieser Hinsicht bis heute noch auf dem 
Gedanken der Apartheid. Der vierte Teil der Aufsatzsammlung ist den Fragen 
der Vorbereitung eines allgemeinen Friedensverständnisses gewidmet: Erzie
hung zum Frieden, Einsatz von Massenmedien, Auftrag der Kirchen. Als 
Verhaltensmuster, die dem Frieden dienen, nennt Lothar R oos Gerechtigkeit, 
Wahrhaftigkeit, Toleranz, Vertrauen.

9.2 Einzelne politische Theorien und Ideologien 

OBERLÄNDER, Erwin - Hrsg.: Der Anarchismus.
Die 23 mit Fachwissen ausgewählten Texte der Anarchistenliteratur sind 
systematisch geordnet: Individualistischer Anarchismus, Kollektivistischer 
Anarchismus, Kommunistischer Anarchismus, Anarchismus und Gewerk
schaftsbewegung, Anarchismus heute. Dem Herausgeber, der eine sachkundige 
Einleitung zum Fragekreis des Anarchismus schrieb, lag daran, jene Texte 
auszuwählen, welche die anarchistischen Modellvorstellungen und die damit 
verbundenen praktischen Anregungen besonders deutlich erkennen lassen. Auf 
Auszüge aus den umfangreichen, allgemein zugänglichen Schriften William 
Godwins und P.-J. P roudhons, der beiden bedeutendsten Vorläufer des 
eigentlichen Anarchismus, wurde zu Recht verzichtet. Dafür begegnet man 
sonst weniger bekannten Autoren wie Adhemar S chw itzguebel (aus der 
Jurassenbewegung), Carlo Cafiero, Fernand Pelloutier, P ierre M onatte, Errico 
Malesta. Mancher Leser wird vielleicht über die Ereignisse des spanischen 
Bürgerkrieges anders denken, wenn er die anarchistischen Zeugnisse spanischer 
Kommunisten liest.

10. Vorbereitung auf die politische Handlung 

ANDIEL, Alois: P olitisch e Bildung und priva te Macht.
Der Verf. wirft der bisher vorherrschenden politischen Pädagogik vor, einen 
nur formalen Begriff der Politik gelehrt zu haben. Die Wurzeln dieser 
politischen Vorstellung liegen, wie der Verf. ausführt, in der neoliberalen 
Ordnungsvorstellung begründet. Ausgangspunkt der politisch-pädagogischen 
Vorstellungen des Verf. ist demgegenüber ein Begriff der Politik, der nicht von
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der Gesellschaft getrennt werden darf. Demokratie als Ziel der Politik sei noch 
nicht verwirklicht, wenn nur politische Freiheit herrsche, im gesellschaftlichen 
und wirtschaftlichen Bereich aber das Geschehen durch die private Macht von 
wirtschaftlich Privilegierten bestimmt werde. Erst die Verwirklichung der 
Demokratie auch im gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Bereich werde 
den Anforderungen des wahren Demokratiebegriffs gerecht. Von diesem 
Demokratieverständnis müsse politische Pädagogik ausgehen. Das impliziere, 
daß sie nicht nur formal von den die gesellschaftlichen Gegensätze nicht 
reflektierenden, nur scheinbar zur politischen Harmonie führenden demokra
tischen Spielregeln auszugehen habe, sondern von den im Hinblick auf den 
wahren Demokratiebegriff zu ändernden realen antagonistischen gesellschaft
lichen Verhältnissen.
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