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VORWORT

Wir haben auch in diesem Band wie bereits von Bd. IV an in die syste
matische Ordnung jeweils den ganzen bibliographischen Titel aufgenom
men. Um aber zu vermeiden, daß eine mehrmals vorkommende Veröffent
lichung 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 betreffende Buch oder der betreffende 
Artikel besprochen worden ist. Bücher, deren frühere Auflage oder Über
setzung bereits in Band I, II usw. besprochen worden ist, sind durch * und 
Ziffer I, II usw. gekennzeichnet: * (vol. I), * (vol. II), usw.

Als Mitarbeiterin diesesBandeskonnteFrl.Mirena Prikril hinzugewonnen 
werden. Dem Schweizerischen Nationalfonds zur Förderung der wissen
schaftlichen Forschung danke ich wiederum aufrichtig für die großzügige 
finanzielle Hilfe, die er für die Erstellung der Bibliographie geleistet hat.

Freiburg/Schweiz, den 30. Oktober 1969

Arthur Utz

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 œuvre. Pour éviter des répétitions 
lorsqu’un livre nécessite plusieurs citations dans le classement systé
matique, nous avons cru bien faire 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
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d’un compte rendu dans les volumes précédents portent l ’astérisque et le 
chiffre I, II etc.: *(vol. I), * (vol. II), etc.

Pour ce volume, nous avons pu nous assurer la collaboration de Mlle 
Mirena Prikril. 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 ’élaboration 
de la bibliographie.

Fribourg en Suisse, le 30 octobre 1969
Arthur Utz

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 information 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.

For this volume we were happy to have the assistance of Miss Mirena 
Prikril. 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, 1969
Arthur Utz
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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.

Para este volumen hemos contado con la apreciable colaboración de la 
Sta. Mirena Prikril.

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

Friburgo (Suiza), 30 de octubre de 1969

Arthur Utz
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ABKÜRZUNGEN
ABRÉVIATIONS -  ABBREVIATIONS -  ABREVIACIONES

AAAPSS

AANL

AASSP

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

Arbor
ArchF
ARg
ARSP
AS
ASoc
ASR
Aug
AV
BCES

BFP
BGHStr

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

Detmold
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BGHZiv

BI J K
BISS
BJPS
BJS
BLE
Burg
BVerfGE
C
CanL
CC
CF
CFN

ChrS
CIES
CIS
CivM
CLP
CLR
CM
Conc (d)
Conc (f)
CPS
Crisis
Cs
CS
CSF
CSoc
CT
Cw
D
DASC
DC
Dial
Dián
Di°g
Doc
DocC
DS
DSc
DTP
DZP
EA
Ec
EcJ
Econ
EcRev
EH
EphTL

= Entscheidungen des Bundesgerichtshofes in Zivilsachen, 
Detmold

= Bulletin der Internationalen Juristenkommission, Genf 
= 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 
= Canadian Labour, Ottawa 
= 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 
= Current Legal Problems, London 
= Columbia Law Review, New York 
= Collectanea Mechliniensia, Mechliniae 
= 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
= The Ecumenical Review, Geneva
= Economie et Humanisme, Caluire/Rhône
= Ephemerides Theologiae Lovanienses, Louvain
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EsFil
Esp
Espr
EsTF
ET
Eth
EtPh
Études
F
FA
FamRZ
FH
Forum
FsM
FV
FZPT

GCFI
GL
GM
GMK
Greg
H
HistJ
HistZ
HJWG

HK
HLR
Hom
HT
HumNL
HumR
I
IER
1P
ITQ
J
JbCw
JB1
JböRG
JbS
JDI
JHI
JICS

JIJK
JJ
JLE
JM

= Estudios Filosóficos, Santander 
= 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 Flefte, Frankfurt a. M.
= Forum, Wien 
= 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 Ecdesiastical Record, Dublin 
= 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 Sozial Wissenschaft, Göttingen 
= Journal du Droit international, Paris 
= Journal of the History of Ideas, Lancaster/Pa.
= Jahrbuch des Instituts für christliche Sozialwissenschaften 

der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster, Münster/ 
Westf.

= Journal der Internationalen Juristenkommission, Genf 
= Juristen-Jahrbuch, Köln
= The Journal of Law and Economics, Chicago 
= Justice dans le Monde, Louvain
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JNSt = Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik, Stuttgart
JP = The Journal of Philosophy, New York
J Pol = Journal of Politics, Gainesville
JPolE = The Journal of Political Economy, Chicago
JRel = The Journal of Religion, Chicago
Jus = Jus, Milano
K = Kyklos, Bern
KD = Kerygma und Dogma, Göttingen
KSt = Kantstudien, Berlin
KZS = Kölner Zeitschrift für Soziologie, Köln
L = Labor, Bruxelles
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
MA = Mensch und Arbeit, München
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
NJW = Neue Juristische Wochenschrift, München
NLF = Natural Law Forum, Notre Dame/Ind.
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
OeZR = Oesterreichische 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
Phil = Philosophy, London
Phil Sc = Philosophy of Science, Baltimore
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PhQu
PhRev
PhSt
PJ
PM
Pol
Polit
PPR
PQu
PrA
Proj
PS
PScQu
PV
QAS
QJEc
QS
RassSF
RCDIP
RCSF
RDIDC
RDISDP

RDPSP
RE
RechSR
REDI
Rell
REP
RES
RevAdP
RevEcP
RevEP
RevF
RevIS
RevISS
RevMF
RevMS
RevPol
RevPS
RevTr
RF
RFDUM

RFN
RFS
RFSP
RGDIP
RGLJ
RHES
RIDC

= The Philosophical Quarterly, St. Andrews 
= Philosophical Review, Ithaca 
= Philosophical Studies, Maynooth
= Philosophisches Jahrbuch der Gôrresgesellschaft, Fulda 
= Die politische Meinung, Bonn 
= Politique, Paris 
= Politica, Paris
= Philosophy and Phenomenological Research, Buffalo/N.Y. 
= Political Quarterly, London 
= Priester und Arbeiter, Koln 
= Projet, Paris
= Politische Studien, München 
= Political Science Quarterly, New York 
= Politische Vierteljahresschrift, Koln 
= Quaderni di Azione Sociale, Roma 
= Quarterly Journal of'Economics, Cambridge/Mass.
= Quaderni di Sociología, Torino 
= Rassegna di Scienze Filosofiche, Napoli 
= Revue Critique de Droit International Privé, Paris 
= Rivista critica di Storia della Filosofía, Milano 
= Revue de Droit international et de Droit comparé, Bruxelles 
= Revue de Droit international, de Sciences diplomatiques et 

politiques, Genève
= Revue de Droit Public et de la Science Politique, Paris 
= Revue économique, Paris 
= Recherches de Science Religieuse, Paris 
= Revista Española de Derecho Internacional, Madrid 
= Relations industrielles, Québec 
= Revue d’économie politique, Paris 
= Revue économique et sociale, Lausanne 
= Revista de Administración pública, Madrid 
= Revista de Economía Política, Madrid 
= Revista de Estudios Políticos, Madrid 
= Revista de Filosofía, Madrid 
= Revue de l’Institut de Sociologie, Bruxelles 
= Revue internationale des Sciences sociales, Paris 
= Revista Mexicana de Filosofía, México 
= Revista Mexicana de Sociología, México 
= Revue politique, Bruxelles 
= Revista de Politica Social, Madrid 
= Revue du Travail, Bruxelles 
= Rivista di Filosofía, Torino
= Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad de 

Madrid, Madrid
= Rivista di filosofía neo-scolastica, Milano 
= Revue Française de Sociologie, Paris 
= Revue Française de Science Politique, Paris 
= Revue générale de droit international public, Paris 
= Revista General de Legislación y Jurisprudencia, Madrid 
= Revue d’histoire économique et sociale, Paris 
= Revue internationale de Droit comparé, Paris
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RIDP = Revue internationale de Droit pénal, Paris
RIFD = Rivista internazionale di Filosofía del Diritto, Milano
RIP = Revue internationale de philosophie, Bruxelles
RIS = Revista Internacional de Sociología, Madrid
RISG = Rivista italiana per le scienze giuridiche, Torino
RISS = ' Rivista internazionale di scienze sociali, Milano
RivDI = Rivista di Diritto internazionale, Roma
RivS = Rivista di Sociología, Roma
RM = Review of Metaphysics, New Flaven
RMM = Revue de Métaphysique et de Morale, Paris
RP = Res publica, Bruxelles
RPFE = Revue philosophique de la France et de l’Etranger, Paris
RPL = Revue philosophique de Louvain, Louvain
RPolP = Revue politique et parlementaire, Paris
RPs = Review of Politics, Notre Dame/Ind.
RPsP = Revue de Psychologie des Peuples, Le Flavre
RRFC = Rivista Rosminiana di Filosofía e di Cultura, Milano
RSCDPC = Revue de Science criminelle et de Droit pénal comparé, Paris
RSPT = Revue de Sciences philosophiques et théologiques, Le Saulchoir
RT = Revue Thomiste, Paris
RTP = Revue de Théologie et de Philosophie, Lausanne
RTrDC = Revue trimestrielle de Droit civil, Paris
RUB = Revue de l’Université de Bruxelles, Bruxelles
RUBA = Revista de la Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires
RUO = Revue de l’Université d’Ottawa, Ottawa
RyF = Razón y Fe, Madrid
Sal = Salesianum, Torino
Salm = Salmanticensis, Salamanca
Sapt = Sapientia, La Plata
Sapz = Sapienza, Bologna
SE = Sciences ecclésiastiques, Montréal
SF = Sozialer Fortschritt, Berlin
SG = Studium generale, Berlin-Göttingen-Heidelberg
SJGVV Schmollers Jahrbuch für Gesetzgebung, Verwaltung und 

Volkswirtschaft, Berlin
SJPP = Salzburger Jahrbuch für Philosophie und Psychologie, 

Salzburg
SJZ = Schweizerische Juristenzeitung, Zürich
Soc = Sociologus, Berlin
SocAn = Sociological Analysis, Chicago
SocC = Social Compass, Den Haag
Soclnt = = Sociología Internationalis, Berlin
SocN = Sociología Neerlandica, Assen
SocSt = The Social Studies, Philadelphia
Soph = Sophia, Tokyo
SozS = Soziale Sicherheit, Wien
Sph = Sophia, Napoli
SRs = Schweizer Rundschau, Stans
SSM = Seryice Social dans le Monde, Bruxelles
SSR = Sociology and Social Research, Los Angeles
St = Der Staat, Berlin
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StLR = Stanford Law Review, Stanford/Calif.
StP = Studia Philosophica, Basel
STr = Sociologie du Travail, Paris
StST = Studies in Soviet Thought, Dordrecht
Stud = Studium, Avila
Studies = Studies, Dublin
SW = Soziale Welt, Dortmund
SZ = Stimmen der Zeit, Freiburg i. Br.
SZBF = Schmalenbachs Zeitschrift für betriebswirtschaftliche 

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

Bern
T = Temis, Zaragoza
ThLit = Theologische Literaturzeitung, Leipzig
Thom = The Thomist, Washington
ThPh = Theologie und Philosophie, Freiburg i. Br.
ThRev = Theologische Revue, Münster/Westf.
ThSt = Theological Studies, Woodstock/Maryland
TijdF = Tijdschrift voor Filosofie, Leuven
TLR = Tulane Law Review, New Orleans
TMod == Les Temps Modernes, Paris
TQ = Theologische Quartalschrift, Tübingen
TTZ = Trierer Theologische Zeitschrift, Trier
TuG = Theologie und Glaube, Paderborn
TZ = Theologische Zeitschrift, Basel
U = Universitas, Stuttgart
UCLR = University of Chicago Law Review, Chicago
VLR = Virginia Law Review, Charlotteville
VP = Vita e pensiero, Milano
VSWG = Vierteljahrsschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, 

Stuttgart
VV = Verdad y Vida, Madrid
Wd = Wirtschaftsdienst, Hamburg
WoW = Wort und Wahrheit, Wien
WP = World Politics, Princeton
WR = Wirtschaft und Recht, Zürich
WuW = Wissenschaft und Weltbild, Wien
WwA = Weltwirtschaftliches Archiv, Hamburg
WZHU = Wissenschaftliche Zeitschrift der Humboldt Universität, Berlin
ZAORV = Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völker

recht, Berlin
ZEE = Zeitschrift für Evangelische Ethik, Gütersloh
ZKT = Zeitschrift für katholische Theologie, Innsbruck
ZN = Zeitschrift für Nationalökonomie, Wien
ZP = Zeitschrift für Politik, Berlin
ZPF = Zeitschrift für philosophische Forschung, Reutlingen
ZRGG = Zeitschrift für Religions- und Geistesgeschichte, Marburg
ZStW = Zeitschrift für die gesamte Staats Wissenschaft, Tübingen
Zw = Zeitwende, München

2 Utz, Grundsatzfragen IV
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ADDENDA

APP
ComS =
JCS
Pt
RassIS = 
SE

SJWS

UD
ZIJK

Annales de Philosophie politique, Paris
Communicatio Socialis, Emsdetten
Jahrbuch für christliche Sozialwissenschaften, Münster
The Personalist, Los Angeles
Rassegna Italiana di Sociologia, Roma
Sciences ecclésiastiques, Montréal; 20 (1968) ss = Science et
Esprit, Montréal
Schmollers Jahrbuch für Wirtschafts- und 
Sozialwissenschaften, Berlin 
Unser Dienst, Essen
Zeitschrift der Internationalen Juristen-Kommission, Genf



EINTEILUNG DER BIBLIOGRAPHIE

I. DIE PRIN ZIPIEN  DER G ESELLSCH AFTSLEH RE

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 Reiigionssoziologie
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. Rechtsquellen
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-universale Theorie (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 Interessen verbände 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
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)
1.2.2.2 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 Großunternehmung, 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 Leistungsgemeinschaftliche 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 Bürgers
5.2.5 Gehorsamsverweigerung, Recht zur Revolution, Widerstand
5.2.6 Kriegsdienstverweigerung
5.2.9 Einzelfragen bezüglich der politischen Grundrechte (z.B. Minder

heiten, Rassen, politisches Asyl usw.)
5.3 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 
5.5.13 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 Machtentfaitung 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. LE S 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 (Automation)
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. 1 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.
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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
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, Grundsatzfragen IV
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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. Critetiological 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 (Automation)
10.7 Racial question
10.9 Imbalance in the political order (national and international) (cf. V 8)

11. Social theories and social systems; Ideologies
11.1 In general; 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 1)
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
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)
1.2.2.2 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 

veloped countries
economy, economic assistance to underde-

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. Ill 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

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

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

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

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

4.2.3.1 Sociología de la Religión
4.2.3.2 Sociología Religiosa

4.2.4 Psicología Social
4.3 Filosofía Social
4.4 Etica Social

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

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

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

7.1 Justicia social
7.2 Amor social
7.3 Otras virtudes sociales

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

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

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

11. Teorías y sistemas sociales, Ideologías
11.1 En general, 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 as istencia 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
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, Grundsatzfragen IV
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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 1)
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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Abkürzungen: s = siehe; a = auch; u = und

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

bevölkerung
Anarchismus V 9.2, I 8, V 8 
Angestellte (wirtschaftl.) IV 10.2 
Anwalt III 12
Arbeit als Produktionsfaktor IV 4.3 
Arbeiterfrage I 10.4 
Arbeitnehmer IV 9.4 
Arbeitnehmerverbände III 15.2 
Arbeitskonflikt IV 7.3 
Arbeitsrecht III 16.3.3.3 
Arbeitsvertrag IV 7.3 
Arbeitszeit IV 9.4 
Aristokratie V 5.5.3 
Asyl, politisches V 5.2.9 
Atomkrieg V 6.2.2 
Auslese
-— politische V 10
— soziale III 17.9
Ausnahmezustand V 8, V 5.4.2.3.2 
Außenpolitik
— allgemein V 6.1.1
— Normen der — V 6.1.2 
Aussperrung IV 9.4.4 
Auswärtiges Amt V 6.1.1 
Automation 1 10.6, IV 9.2, IV 10.3,

IV 11
Autorität I 8, II 4.2, V 2.2
— u Gesellschaft I 8
— politische V 2.2
— als Rechtsquelle II 4.2 
Bedarfsdeckung IV 5 
Beruf III 12.1.1, IV 10.1
— freier III 12.2.2
— Wesen III 12.1.1 
Berufsständische Ordnung III 12.4
— wirtschaftlich IV 10.2.3 
Berufsverbände IV 10.2.1, III 12.2.1

Betrieb IV 9.2 
Betriebsorganisation IV 9.2 
Bevölkerungsfragen, internationale

III 14.2
Bevölkerungspolitik III 13.6, III 14.2,

IV 10.3, III 3 
Boden
-— als Privateigentum IV 7.2.2.2
— als Produktionsfaktor IV 4.1 
Bodenpolitik IV 10.3 
Bodenreform IV 10.3 
Bundesstaat V 3.4 
Bürokratie V 5.6.5.2 
Demokratie
— allgemein V 5.5.7.1
— Begriff V 5.5.7.2
— Formen der — V 5.5.7.9
— u öffentl. Meinung V 5.5.7.7
— u pressure groups V 5.5.7.7
— Spiel der demokr. Kräfte V 5.5.7.7 
Dienstleistung IV 11
Diktatur V 8
Diskriminierung II 6.2.3, I 10.7, V

5.2.9
Dorf III 8 
Dorfwirtschaft IV 3 
Ehe III 3 
Eid II 2.4.1 
Eigentum
— allgemein IV 7.2.1
— an Produktionsgütertl IV 7.2.2 
Elite
— politische V 5.6.2
— soziale I 8, III 17.9 
Elternrecht III 4 
Emigration III 14.2 
Entkolonisierung V 5.5.8 
Entwicklungshilfe
— soziale III 14.3
— wirtschaftliche IV 15 
Erbrecht s Eigentum 
Ergebnisbeteiligung IV 9.4.6
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Ermessen II 4.1 
Erwachsenenbildung III 17.5 
Erziehung III 6 
Exekutive V 5.4.2.3 
Experten im Staat V 5.6.2 
Expertokratie V 5.6.5.2 
Familie III 4
Familienheim III 4, III 16.3.3.5 
Familienlohn IV 12.2, IV 10.3 
Familienpolitik III 16.3.3.5 
Fernsehen als Mittel d Gesellschafts

bildung III 17.4
Film als Mittel d Gesellschaftsbildung 

III 17.4
Finanzpolitik IV 10.3 
Föderalismus I 11.11, V 5.3.1 
Fortschritt IV 5 
Frauenfrage III 5 
Freiheit
— als Aufbauprinzip d Gesellschaft 

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

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

17.1
— Gesellschaften zur — III 12.3 
Friede V 6.2.1
— als Norm der staatl. Zusammen

arbeit V 6.1.2
Friedensschluß V 6.2.2 
Fürsorge, freie III 16.2 
Geburtenkontrolle III 13.6 
Gehorsamsverweigerung, politisch 

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

genossenschaften IV 9.2
— s a Verbrauchergenossensch.

Gerechtigkeit II 5.2 
Gerichtsbarkeit II 4.5 
Gesellschaft
— u Autorität I 8
— Definition I 2
— Formen I 12
— freie III 2, I 6
— als Rechtsträger II 6.3
— Wesen I 2
Gesellschaftsbildung, allgemein III

17.1
Gesellschaftskritik I 10.1 
Gesellschaftslehre, Prinzipien d — I 
Gesellschaftspolitik III 13.4 
Gesetz II 4.3 
Gewalt
— politische V 2.2
— als Rechtsquelle II 4.2
— richterliche: Bindung d Staats

gewalt durch d — V 5.4.2.4
Gewaltenteilung
— im traditionellen Sinne V 5.4.2
— in der Demokratie V 5.5.7.5 
Gewerkschaft IV 9.4.3 
Gewinn IV 12.5 
Gewinnstreben IV 7.1 
Gewohnheitsrecht II 4.4 
Gleichberechtigung II 6.2.3 
Grenzgebiete der Sozialethik I 3 
Grundgesetz V 4.4.3.2 
Grundrechte II 6.2.2
Gruppen, situationsbedingte III 15
Handel IV 9.2
Handlung
— politische V 10
— strafbare II 7.2 
Hausgemeinschaft III 7 
Hauswirtschaft IV 3 
Heerwesen, allgemein V 6.2.1 
Heimat III 9
Hilfsorganisationen, allgemein III 16.1 
Hilfstätigkeit
— allgemein III 16.1
— freie III 16.2
— öffentlich-rechtliche, allgemein III

16.3.1
— öffentlich-rechtliche, Einzel

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

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

wirtschaftliche III 15.1 
Konservativismus I 11.10, III 2, V 

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

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

14.2.2
Legalität II 4.3 
Legislative V 5.4.2.2 
Legitimität II 4.3, V 2.2 
Leninismus I 11.7.2 
Liberalismus I 11.9 
Lohn IV 12.2 
Macht
— politische V 2.2
— als Rechtsquelle II 4.2
— u Elite I 8

Manager, wirtschaftliche Funktion d 
IV 4.4

Managerfunktion als Produktions
faktor IV 4.4

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

9.4.6, IV 7.2
Mittelstand, unternehmerischer IV 9.2
Monarchie V 5.5.2
Moral
— u Recht II 5.3
— u Politik V 4.2 
Nation III 11 
Nationalismus V 9.2 
Nationalwirtschaft IV 3 
Naturrecht, allgemein II 10.3.2
— geschichtlich II 10.3.1
— einzelne Richtungen II 10.3.3 
Neoliberalismus I 11.9, IV 6 
Normen
— des politischen Handelns, s po

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

III 17.2
— als politisches Grundrecht V 5.2.2
— als Rechtsnorm II 5.4 
Öffentliches Recht II 4.3 
Oligarchie V 5.5.4 
Opposition V 5.5.7.5 
Ordnungsnorm d Gesellschaft 13, III 2 
Parlament V 5.5.7.5
Parteien V 5.5.7.6 
Partnerschaft IV 9.4.5, IV 9.2 
Patrimonialstaat V 5.5.3 
Pazifismus V 7.1 
Personalismus I 11.3
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Persönlichkeitsschutz II 6.2.2 
Planwirtschaft IV 6 
Pluralismus
— politischer V 5.4.1
— rechtlicher II 4.3
— sozialer III 2
— wirtschaftlicher IV 7.1 
Political Sciences, positive V 3.3 
Politik
— u Ethik V 4.2
— internationale V 7
— u Religion V 4.3
— als Technik V 2.1, V 8
— Wissenschaften d — V 3.1 
das Politische, Definition V 2.1 
Politische(r)
— Ethik V 3.5
— Frage V 8
— Gehorsam V 5.2.4
— Geographie V 3.3.2
— Geschichte V 3.2
— Gesittung V 5.2.1
— Gewalt, Aufspaltung d — V 5.4
— Gewalt, Aufteilung auf ganzheit

liche politische Gemeinschaften
V 5.3

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

5.2.9
Politisches Handeln, Normen d —

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

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

V 5.2.2
Politische Ordnung

■— Abgrenzung gegen Wirtschaft u 
Gesellschaft V 2.1 

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

I 10.3
— Theorie V 3.3.2
— Theorien, allgemein V 9.1
— Theorien, einzelne V 9.2
— Theorien, christliche V 9.2
— Typen V 5.6.5
— Typologie V 5.6.5 
Politisches Verbandsrecht V 5.2.3 
Positivismus II 10.2
Preis, gerechter IV 8 
Presse s öffentliche Meinung 
Pressefreiheit V 5.2.2, II 6.2.2 
pressure groups V 5.5.7.7, V 5.6.2, 

V 8, IV 9.9 ;s alnteressenverbände 
u Staat

Privateigentum IV 7.2 
Privatrecht II 4.3
Privatrechtliche Ordnung d Wirt

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

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

IV 5.7.2.2 
Provinz V 5.3.3
Publizistik als Mittel der Gesell

schaftsbildung III 17.3 
Rasse I 10.7, V 5.2.9, II 6.2.2 
Rassismus II 10.3.3 
Recht
— Definition II 3
— internationales II 6.6
— internationales u Individuum II 

6.2.2, V 7.1
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— u Moral II 5.3
— u Religion II 5.3
— subjektives II 6.2
— Wesen II 3
— Wissenschaften vom — II 2 
—- Zweck d — II 3 
Rechtsbildung II 8 
Rechtsgefühl II 5.4, II 8.2 
Rechtsgeltung II 3 
Rechtsgeschichte II 2.3 
Rechtsgleichheit II 6.2.3 
Rechtslehre, vergleichende II 2.3 
Rechtsnormen II 5 
Rechtspädagogik II 8.2 
Rechtspflicht II 3 
Rechtsphilosophie II 2.4
— Geschichtliches II 1, II 10.1, V 1 
Rechtsphilosophische Theorien
— allgemein II 10.1
— einzelne II 10 
Rechtspluralismus II 4.3 
Rechtspolitik II 8.3 
Rechtsquellen II 4 
Rechtsreform II 8.3 
Rechtssanktion II 7.1 
Rechtssicherheit II 3 
Rechtssoziologie II 2.3 
Rechtsstaat V 2.1, III 13.2 
Rechtssubjekt s Rechtsträger 
Rechtstheorie II 2.2 
Rechtsträger
-— Einzelperson als — II 6.2
— Gesellschaft als — II 6.3
— Kirche als — II 6.5
— politischer V 5
— Staat als II 6.4
Rechtsverständnis, Erziehung zum —- 

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

Theologie
Religionsfreiheit II 6.2.2, V 5.2.2 
Religionssoziologie I 4.2.3.1 
Rente IV 12.4
Republik, allgemein V 5.5.7.1 
Revolution
■— Recht zur — V 5.2.5
— Wesen V 8

Richter II 4.5
Rundfunk als Mittel d Gesellschafts

bildung III 17.4 
Schule III 6
Selbstbestimmungsrecht d Nationen 

V 2.4, V 5.2.9, III 11 
Social control III 17.1, I 4.2.2 
Solidarismus I 11.4 
Sonntagsruhe als allgemeinwirtschaft
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XXI,1395 S. 1 4 8 .-DM. *
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Pinilla de las Heras. Trad. del inglés por Jordi Solé-Tura. Historia-Ciencia- 
Sociedad 12. 3. edición. Barcelona, Península, 1968. 405 p.
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— La so cio log ia  d e l sapere e la d em istificaz ion e  d e lle  ideologie. In: Ethica 

(Forli) 6 (1967) 191-216. (I 11.1)
MOTWANI, Kewal: A  critiq u e  o f  em piricism  in so cio log y. New York, Paragon 

Book Gallery ■ Bombay, Allied Publishers, 1967. XXXI,351 p. 7.50 $, 28 Rs.
NATHANSON, Jerome: Jo h n  D ew ey. The reconstruction of the democratic 

life. New York, Ungar, 1967. 129 p. 4.50/1.45 Ä.
NEUSÜSS, Arnheim: U topisches B ew u ßtsein  u n d  fre isch w e b e n d e  In telligenz. 

Zur Wissenssoziologie Karl Mannheims. Marburger Abhandlungen zur 
politischen Wissenschaft 10. Meisenheim a. Glan, Hain, 1968. 302 S.
35.50 DM. [Bibliographia 287-302],

NISBET, Robert A.: The so cio lo g ica l trad itio n . London, Heinemann, 1967. 
XII,349 p. 35s.

OLSON, Mancur: Die Logik des k o llek tiven  H andelns. Kollektivgüter und die 
Theorie der Gruppen. Die Einheit der Gesellschaftswissenschaften 10. 
Tübingen, Mohr, 1968. XIV,181 S. 23.— DM. [Bibliographia 165-175], (I 6)

PALAZZO, Agostino: C ritica  della  , ,C ritica  della  so c io lo g ia “. In: RassIS 8 
(1967) 342-351.
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PARETO, Vilfredo: F o rm a  y  eq u ilib rio  sociales. Selección e introducción por 
Giorgio Braga. Traducción de Jesús López Pacheco. Col. Biblioteca de 
política y sociología. Madrid, Revista de Occidente, 1967. 336 p. 
250.— ptas.

— O euvres com plètes. Publiées sous la direction de Giovanni Busino. XI: 
Sommaire du cours de sociologie. Suivi de Mon Journal. Préface de 
Giovanni Busino. Travaux de droit, d’économie, de sociologie et de 
sciences politiques 57. Genève, Droz, 1967. LXXVI1I,91 p. 28.— Fr.s. 
XII: Traité de sociologie générale. Edition française par Pierre Boven, revue 
par l’auteur. Préface de Raymond Aron. Travaux de droit, d’économie, 
de sociologie et de sciences politiques 65. 3e tirage. Genève, Droz, 1968. 
XXX,1818 p. 9 5 .-  Fr.s.

— The rise and  f a l l  o f  the elites. An application of theoretical sociology. 
Introduction by Hans L. Zetterberg. Totowa/N.J., Bedminster Press, 
1968. 120 p. (III 17.9).

PARSONS, Talcott: S o z ia ls tru k tu r u n d  P ersön lich k eit. Übertragen von 
Manfred Clemenz. Frankfurt a. M., Europäische Verlagsanstalt, 1968. 
449 S. 24 .- DM.

PIAGET, Jean: L e stru ctu ra lism e. Que sais-je? 1311. 2e éd. mise à jour. Paris, 
PUF, 1968. 124 p. 3 .-  Fr.f.

POPITZ, Heinrich: D e r B e g r iff  d er sozia len  R o lle  als E lem ent d e r  so zio log i
schen Theorie. Recht und Staat in Geschichte und Gegenwart 331/332. 
Tübingen, Mohr, 1967. 51 S. 4.50 DM. [Bibliographia 46-51]. *

— Prozesse d er M achtbildung. Recht und Staat in Geschichte und Gegenwart 
362/363. Tübingen, Mohr, 1968. 42 S. 4.50 DM. *

REIMANN, Horst: K o m m u n ik a tio n s-System e. Umrisse einer Soziologie der 
Vermittlungs- und Mitteilungsprozesse. Heidelberger Sociológica 7. Tübin
gen, Mohr, 1968. VIII,242 S. 29.50/35.- DM.

REMMLING, Gunter Werner: W issenssoziologie u n d  G esellschaftsp lanung. 
Das Werk Karl Mannheims. Dortmund, Ruhfus, 1968. VIII,315 S. [Biblio
graphie K. Mannheim und Literaturverzeichnis 292-315).

RENESSE, Ernst-Albrecht von: In terd isz ip lin äre  E ntw icklu n gsforsch un g. In: 
KZS 20 (1968) 792-796.

ROGERS, Rolf E.: M ax W eber’s ideal typ e  th eo ry . New York, Philosophical 
Library, 1969. X,109 p.

ROSENMAYR, Leopold: Ü ber das w echselseitige V erhältn is von  Em pirie, 
T heorie u nd  Praxis. In: KZS 19 (1967) 440-453.

RUNCIMAN, W. G.: What is s tru c tu ra lism ?  In: BJS 20 (1969) 253-265. *
SÁNCHEZ LÓPEZ, F.: La estru c tu ra  social. Textos Universitarios 12. 

2. edición. Madrid, Guadarrama, 1968. 246 p. * (vol. III)
SCHLOTTMANN, Uwe: P rim are u n d  seku n d äre In d ivid u a litä t. Die soziologi

schen Konzeptionen von Talcott Parsons und Howard Becker unter dem 
Gesichtspunkt ihrer Erfassung einzelmenschlicher Autonomie. Mit einem
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Geleitwort von G. Wurzbacher. Stuttgart, Enke, 1968. X,143 S. 26.— DM. 
[Bibliographia 129-134].

SCHOECK, Helmut: K lein es sozio log isches W örterbuch. Herder-Bücherei 
312/313. Freiburg i. Br. • Basel • Wien, Herder, 1969. 378 S. *

LA SOCIOLOGIA SOVIETICA. Rapporti dei membri della delegazione 
soviética al VI „Congres international de sociologie“ tenuto a Evian nel
1966. Traduzione italiana D. Nicolai. Problemi di sociología 15. Roma, 
Armando, 1967. 351 p. 2500 L.

SPENCER, Herbert: P rin cip i de socio logía. 2 vol. A cura di Franco Ferrarotti. 
Classici della sociología 4. Torino, Unione tipografico-editrice torinense,
1967. 1077/1139 p. 2000 L.

SPIR1TO, Ugo: C ritica  della  socio logía. In: RassIS 8 (1967) 3-34.
— A n c o ra  su lla  critica  d e lla  socio logía. In: RassIS 9 (1968) 9-22.
SPITTLER, Gerd: N orm  un d  S an k tion . Untersuchungen zum Sanktions

mechanismus. Coli. Texte und Dokumente zur Soziologie. Olten • Freiburg 
i. Br., Walter, 1967. 153 S. 32 .- s.Fr. [Bibliographia 151-153]. * 

STAMMER, Otto — ed.: M ax W eber e la so cio log ía  oggi. A cura di Otto 
Stammer. Milano, Jaca Book, 1967. 280 p. 2900 L.

STARK, Werner: S o c io lo g ía  d ella  conoscenza. 2.a edizione. Milano, ETAS/ 
Kompass, 1967. XXXII,459 p. 9000 L.

VIRTON, P.: Los d inam ism os sociales. Iniciación a la Sociología. Trad, del 
francés por M. Lourdes Soler Marcet y Esteban Alejandro Lator Ros. 
Barcelona, Herder, 1969. 431 p.

WEBER, Max: E con om ía e societa . 2  vol. Introduzione di Pietro Rossi. Col. 
Classici della sociología. 2a edizione. Milano, Comunitá, 1968. 15000 L. 
(IV 1.3)

WIEFIN, Erhard: T heorien  d er sozia len  Sch ichtung. Eine kritische Diskussion. 
Studien zur Soziologie 9. München, Piper, 1968. 181 S. 19.80 DM. 
[Bibliographia 169-176].

WIESE, Leopold von: G le ich h eit u nd  U ngleichheit im zw ischen m en sch lich en  
Leben. In: SJGVV 87 (1967) 663-689.

WILLER, David: S c ien tific  so cio log y. Theory and method. Englewood 
Cliffs/N.J. ■ London, Prentice-Hall, 1967. XXI,131 p. 4.95 it. 46s 6d. 

WOLFF, Kurt Heinrich: Versuch zu e in er W issenssoziologie. Soziologische 
Texte 53. Neuwied • Berlin, Luchterhand, 1968. 321 S. 30.— DM. * 

ZAPF, Wolfgang — Hrsg.: T heorien  des sozia len  Wandels. Neue Wissenschaft
liche Bibliothek 31, Soziologie. Köln • Berlin, Kiepenheuer & Witsch,
1969. 534 S. 26 .- DM. [Bibliographia 513-526], *

ZEITLIN, Irving M.: Id eo log y  an d  the d eve lo p m en t o f  so cio log ica l th eory. 
Prentice-Hall sociology series. Englewood Cliffs/N. J., Prentice-Hall, 1968. 
X,326 p.

ZIEGLER, Rolf: K o m m u n ik a tio n sstru k tu r u nd  L eistung so z ia le r System e. 
Kölner Beiträge zur Sozialforschung und angewandten Soziologie 6.
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Meisenheim a. Glan, Hain, 1968. 255 S. 38.50 DM. [Bibliographia 220- 
255].
v. Ill 4: Wurzbacher; III 16.3.3.4: Perrin; III 17.1: Segerstedt; III 17.9: 
Fürstenberg; V 5.5.7.2: Folkers.

4 .2 .3 .1  RELIGIONSSOZIOLOGIE -  SOCIOLOGIE DES 
RELIGIONS -  SOCIOLOGY OF RELIGION

ADAMS, James Luther: T heokratie, K ap ita lism u s u n d  D em ok ratie . Eine 
Kritik an Max Webers Darstellung der protestantischen Ethik. In: ZEE 12 
(1968) 247-267.

ARBOUSSE-BASTIDE, Paul: De la relig ion  com m e socio log ie dans l ’œ uvre  
de C om te. In: ASR 13, 25 (1968) 13-21.

BERKOWITZ, Morris I. — JOHNSON, J. E.: S o c ia l sc ien tific  stu d ies o f  
religion. A bibliography. Pittsburg/Pa., University of Pittsburgh Press • 
Don Mills/Ontario, Burns & MacEachern, 1967. 258 p. 7.95 S, 9.50 Can. S 

DESROCHE, Henri: G enèse e t s tru c tu re  du N ouveau C hristiatiism e saint- 

sim onien. In: ASR 13, 26 (1968) 27-54.
FREUND, Julien: L ’éth iq u e  écon om iq u e e t les relig ions m on diales selon  

M ax Weber. In: ASR 13, 26 (1968) 3-25.
GOODE, Erich: Class s ty le s  o f  relig ious so cia tion . In: BJS 19 (1968) 1-16. * 
MENSCHING, Gustav: Sozio lo g ie  d e r  R eligion. 2., neubearbeitete und erwei

terte Auflage. Bonn, Röhrscheid, 1968. 382 S. 38.— DM. [Bibliographia 
355-367].

MÜLLER-ARMACK, Alfred: R eligion u nd  W irtschaft. Geistesgeschichtliche 
Hintergründe unserer europäischen Lebensform. 2. Auflage. Stuttgart • 
Berlin • Köln • Mainz, Kohlhammer, 1968. XV,605 S. (IV 1.9, IV 1.2) * 
(vol. II)

SÉGUY, Jean: E rn st T roeltsch. Ou de l’essence de la religion à la typologie 
des christianismes. In: ASR 13, 25 (1968) 3-11.

STARK, Werner: The so cio log y  o f  religion. A study of Christendom. II: Sec
tarian religion. Ill: The universal church. London, Routledge & Kegan Paul, 
1967. 357/453 p. 40/45s. ■ Bronx/N. Y., Fordham University Press, 1967. 
6.95/7.95 1

TAWNEY, Richard Henry: La relig ione a  lag en esi d e l capitalism o. Studio sto- 
rico. Nota introduttiva di Charles Gore. Milano, Feltrinelli, 1967. 263 p. 
1500 L. (IV 1.9)
v. I 4.2.2: Cavalli.

4 .2 .3 .2  SOZIOLOGIE DES RELIGIÖSEN LEBENS -  SOCIOLOGIE 
RELIGIEUSE -  RELIGIOUS SOCIOLOGY

BURGALASSI,.S ilvano-.Socio logia  d ella  relig ione in lta lia  dalle  o rig in i a l 19 6 7 .  
Con la collaborazione di Roberto Mosi e M. Teresa Tavassi La Greca. Roma, 
Edizioni Pastorali, 1967. 192 p. 2500 L.
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CARRIER, Hervé — PIN, Emile : Saggi d i so cio log ía  religiosa. Roma, Anónima 
Veritas Editrice, 1967. 440 p. 3200 L.

CHRISTOFFELS, Hildegard: S p ie lt die R elig ion  n och  eine R o lle ?  In: SRs 67
(1968) 566-578.

DE LA CRISIS RELIGIOSA DE UNA SOCIEDAD EN DESARROLLO. In:
FsM 23 (1968) 229-305.

DE SANDRE, Paolo: S ocio lo g ía  d élia  relig iosità . Prefazione di S. Acquaviva.
Roma, Anónima Veritas Editrice, 1967. XXIV,223 p. 2500 L.

DESROCHE, Henri: S o c io lo g ie  religieuse e t socio log ie fo n c tio n n e lle . In: ASR 
12, 23 (1967) 3-17.

— Socio lo g ies religieuses. Coll. Supérieure, série Le sociologique 15. Paris, 
Presses Universitaires, 1968. 224 p. 12.— Fr.f.

DUOCASTELLA, Rogelio: P erfiles re lig iosos de la ciudad. Integración o ato
mización socio-religiosa. In: FsM 23 (1968) 375-385.

GRUMELLI, Antonio: S ocio lo g ía  d e l C ato licism o. Trad. del italiano por 
José Verde Aldea. Barcelona, Instituto Católico de Estudios Sociales, 1968. 
183 p.

HOUTART, Abbé François — RÉMY, Jean: M ilieu u rb a in  e t  com m u n au té  
chrétienne. Tours • Paris, Mame, 1968. 390 p. 22.— Fr.f.

LA IGLESIA Y LA CIUDAD. Cuatro estudios sobre pastoral urbana y 
sociología parroquial. Trad. del francés por T. Gironella. Barcelona, Institu
to de Estudios Sociales, 1967. 166 p.

INTERNATIONALES JAHRBUCH FÜR RELIGIONSSOZIOLOGIE -  
INTERNATIONAL YEARBOOK FOR THE SOCIOLOGY OF RELIGION
IV: B eiträge z u r  re lig ionssozio log ischen  F orsch un g  — Essays o n  R esearch  in 
the S o c io lo g y  o f  R eligion. Köln • Opladen, Westdeutscher Verlag, 1968. 
295 S. 4 5 .- DM. *

— V: R eligion, K u ltu r  u n d  so zia ler W andel — R eligion, C u ltu re, an d  S o c ia l 
Change. I: Religion und Gesellschaft in Entwicklungsländern — I: Religion 
and Society in Developing Countries. Köln • Opladen, Westdeutscher Verlag,
1969. 195 S. 39 .- DM. *

KEHRER, Günter: R eligionssozio logie. Sammlung Göschen 1228. Berlin, de 
Gruyter, 1968. 158 S. 3.60 DM. *

LALOUX, Joseph: M an u al de in iciación  a la S ocio lo g ía  religiosa. Sociología y 
Pastoral 8. Barcelona, Nova Terra, 1968. 204 p.

LENSKI, Gerhard: E l fa c to r  relig ioso. Una encuesta sociológica. Prólogo de 
José Luis L. Aranguren. Trad. del inglés por Jesús Fomperosa. Biblioteca 
Universitaria Labor 5. Barcelona, Labor, 1967. 386 p.

LOPEZ GARCIA, Julián: Causas de la crisis de vocacion es en E spaña y  en  
E uropa desde un  ángulo  socio-relig ioso . In: FsM 23 (1968) 387-399. 

MATTHES, Joachim: E inführung in d ie R elig ionssozio logie. I: Religion und 
Gesellschaft. Rowohlts deutsche Enzyklopädie 279/280. Reinbek b. Ham
burg, Rowohlt, 1967. 247 S. 4.80 DM. [Bibliographia 237-242].
II: Kirche und Gesellschaft. Rowohlts deutsche Enzyklopädie 312/313.
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Reinbek b. Hamburg, Rowohlt, 1969. 264 S. 4.80 DM. [Bibliographia 249- 
257].

MISSER VALLÉS, Salvador: A lg u n o s asp ectos socio-re lig iosos an teced en tes y  

con secu entes a la in stru cción  relig iosa de los ap rend ices de las industrias en  
España. InrRIS 25, 97-98 (1967) 57-72.

RIEZU, Jorge, OP: La relig ión  en la S o cied ad  actual. In: EsFil 18 (1969) 
307-318.

RITTER, Raimund: Von d er R elig ionssozio logie  z u r  Seelsorge. Einführung in 
die Pastoralsoziologie. Offene Gemeinde 4. Limburg, Lahn, 1968. 112 S. 
14.80 DM. [Bibliographia 99-112].

SAVRAMIS, Demosthenes: R eligionssozio logie. Eine Einführung. Dialog 24. 
München, Nymphenburger Verlagshandlung, 1968. 205 S. 12.80/17.80 DM. 
[Bibliographia 195-199]. *

SCHULTE, Heinrich: Z u r S o z ia ls tru k tu r re lig iöser G em ein sch aften . Leitsätze 
für die Satzungsreform. Glaube, Wissen, Wirken 4. Limburg, Lahn-Verlag, 
1967. 110 S. 9.80 DM. [Bibliographia 100-104],

STARK, Werner: D ie S ek te n e th ik e n  u n d  d e r  G eist des K apita lism us. In: RIS 
25, 99-100 (1967) 5-15.

VRANCKX, Luck: S o c io lo g ía  d e  la P astoral. Fundamentos y perspectivas para 
una Pastoral de orientación sociológica. Trad. del alemán por Alfonso Orte
ga. Lecciones de Pastoral 24. Barcelona, Flors, 1968. 136 p.

4 .2 .4  SOZIALPSYCHOLOGIE -  PSYCHOLOGIE SOCIALE -  SOCIAL PSYCHOLOGY

HOMANS, George Caspar: E lem en ta rfo rm en  sozia len  V erhaltens. Aus dem 
Amerikanischen. Deutsche Übersetzung: Dieter Prokop. Köln • Opladen, 
Westdeutscher Verlag, 1968. XI,349 S. 39.- DM.

JONES, Edward Ellsworth — GÉRARD, H. B.: F o u n d a tio n s o f  so c ia l p sych o-  
logy. New York • London, Wiley, 1967. 743 p. 8.95 ä, 68s.

LAMBERT, William W. — LAMBERT, Wallace F.: Psicología sociale. Milano. 
Martello, 1967. 176 p.

LERSCH, Philipp: Psicología social. El hombre como ser social. Traducción 
del alemán por A. Serrate Torrente. Barcelona, Scientia, 1967. XIV,236 p. 
270.— pías.

MEAD, George Herbert: G eist, Id e n titä t  u n d  G ese llsch a ft aus d e r  S ich t des  
S ozia lb eh aviorism u s. Teilsammlung. Mit einer Einleitung herausgegeben von 
Charles William Morris. Aus dem Amerikanischen von Ulf Pacher. Frankfurt 
a. M., Suhrkamp, 1968. 456 S. 32.— DM. [Bibliographia G. H. Mead, 
443-446], * (vol. III)

MURCHISON, Carl Allanmore — ed.: A  H andbook o f  S o c ia l P sych o log y. 2 
vols. New York, Rüssel & Rüssel, 1967. 595/596-1195 p. 30.— S.

PONZIO, Augusto: L a relazion e in terp erson a le. Pubblicazioni della facoltá di 
Lettere e Filosofía dell’Universitä degli Studi di Bari 4. Bari, Adriatica 
Edizione, 1967. 105 p. 1200 L.
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TRAITÉ DE PSYCHOLOGIE SOCIALE. Par Roger Daval, François Bourri
caud, Yves Delamotte et Roland Doron. Préface de Jean Stoetzel. I: Scien
ces humaines et psychologie sociale, les méthodes. 2e éd. revue. Paris, 
Presses universitaires de France, 1967. XVI,532 p. 28.— Fr.f.

WIESBROCK, Heinz — Hrsg.: D ie p o litisch e  u nd  g ese llsch a ftlich e  R o lle  d er  
Angst. Herausgegeben und eingeleitet von Heinz Wiesbrock. Politische Psy
chologie 6. Frankfurt a. M., Europäische Verlagsanstalt, 1967. 300 S. 
24.— DM. [Bibliographia], *
v. I 4.3: Petras.

4.3 SOZIALPHILOSOPHIE -  PHILOSOPHIE SOCIALE -  SOCIAL PHILOSOPHY

AKTEN DES XIV. INTERNATIONALEN KONGRESSES FÜR PHILOSO
PHIE. WIEN: 2 .-9 . SEPTEMBER 1968. -  Proceedings of the XIVth Inter
national Congress of Philosophy, Vienna, 2nd to 9th September 1968. — 
Actes du XlVème Congrès International de Philosophie, Vienne, du 2 au 
9 Septembre 1968. — I-III. Wien, Herder, 1968. XX,656, XV,688, 
XVI,694 S. 720.- S, 114.- DM/s.Fr. *

ARBOUSSE-BASTIDE, Paul: A u g uste C om te. Coll. Supérieure, Série Philo
sophes. Paris, Presses Universitaires, 1968. 117 p. 6.— Fr.f. [Bibliographia 
111-114], *

BRODBECK, May — ed.: R eadings in the p h ilo so p h y  o f  the so cia l sciences. 
New York, Macmillan • London, Collier-Macmillan, 1968. IX,789 p. 
9.95 S, 95s.

FURFEY, Paul Hanly: P h ilo so p h y an d  the so cia l sciences. In: McLean, 
George F., OMI — ed.: Philosophy and contemporary man. Philosophy 
Workshop Proceedings, Catholic University of America, 1966. Washington, 
The Catholic University of America Press, 1968. 112-119.

HABERMAS, Jürgen — Hrsg.: A n tw o rte n  a u f  H erbert M arcuse. Herausgegeben 
und cingeleitet von Jürgen Habermas. Mit Beiträgen von Alfred Schmidt, 
Wolfgang Fritz Haug, Claus Offe, Joachim Bergmann, Heide Berndt, 
Reimut Reiche und Paul Brcines. Edition Suhrkamp 263. Frankfurt a. M., 
Suhrkamp, 1968. 161 S. 3.— DM. [Bibliographia H. Marcuse 155-161]. *

HOMMES, Jakob: D ialek tik  un d  P olitik . Vorträge und Aufsätze zur Philoso
phie in Geschichte und Gegenwart. Mit Einführung und Bibliographie 
hcrausgegeben von Ulrich Hommes. Köln, Bachem, 1968. 376 S. 28.— DM. 
[Bibliographia J. Hommes 372-375], *

KOFLER, Leo: La C iencia de la sociedad . Esbozo de una teoría de la 
sociología dialéctica. Trad, del alemán por José Díaz García. Biblioteca de 
Política y Sociología, Serie Minor. Madrid, Revista de Occidente, 1968. 
258 p.

KWANT, Remigius C.: S o z ia le  u n d  p erso n a le  E xistenz. Phänomenologie eines 
Spannungsbereiches. Aus dem Niederländischen übertragen von Dr. Wilhelm
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Korab. Wien • Freiburg i. Br. • Basel, Herder, 1967. 302 S. 168.— S, 
27 .- DM/s.Fr. *

LOMBARDI, Franco: F ilo so fía  e societa. Pubblicazione dell’Universitá di 
Roma, Istituto Filosófico. Firenze, Sansoni, 1967.111,439 p. 4500 L.

MARCUSE, Herbert -.Eros e civilta . Torino, Einaudi, 1967. 266 p. 1000 L.
— T rieb stru k tu r u n d  G esellsch aft. Ein philosophischer Beitrag zu Sigmund 

Freud. Aus dem Amerikanischen. Deutsch von Marianne von Eckhardt- 
Jaffé. Bibliothek Suhrkamp 158. 3. Auflage. Frankfurt a. M., Suhrkamp,
1967. 268 S. 6.80 DM.

— E ros y  civilización. Trad, del inglés por Juan García Ponte. Biblioteca 
Breve de Bolsillo 17. Barcelona, Seix Barrai, 1968. 253 p.

— E ros e t civilisation . Contribution à Freud. Traduit par Jean-Guy Nény 
et Boris Fraenkel, et revu par l ’auteur. Essais 24. Paris, Club français 
du livre, 1968. 267 p. 21.— Fr.f.

— P sych oan alyse  u n d  P o litik . Slg. Kritische Studien zur Philosophie. Frank
furt a. M., Europäische Verlagsanstalt • Wien, Europa-Verlag, 1968. 
78 S. 6 .-  DM.

PETRAS, John W. — ed.: G eorge H erbert M ead. Essays on his social phi
losophy. Edited, with an introduction by John W. Petras. New York, 
Teachers College Press, 1968. IX,161 p. (I 4.2.4)

RANLY, Ernest W.: S c h e le r ’s p h en o m en o lo g y  o f  co m m u n ity . The Hague, 
Martinus Nijhoff, 1967. 134 p. 16.75 fl.

RATZENHOFER, Gustav: D ie socio log ische E rkenntn is. Positive Philoso
phie des socialen Lebens. Reproduktion der Ausgabe Leipzig, F. A. 
Brockhaus, 1898. Amsterdam, Liberac, 1968. XII,372 S. 80.— fl.

RUEFF, Jacques: Les D ieu x  e t  les Rois. Regards sur le pouvoir créateur.
3ème édition revue et corrigée. Paris, Hachette, 1968. 319 p. 25.— Fr.f. * 

RUSSELL, Bertrand: I l p o te re . Una nova analisi sociale. Introduzione 
di Mario Dal Pra. Trad. L. Torossi. Universale económica 551. Milano, 
Feltrinelli, 1967. 223 p. 600 L.

— Ciencia, F ilo so fía  y  P o lítica . Ensayos sin optimismo. Trad, del inglés 
por Miguel Pereyra. Colección Literaria. 4.a edición. Madrid, Aguilar,
1968. 127 p.

— Ideales p o lítico s. Traducción del inglés por Juan Novella Domingo. Col. 
Literaria. 2.a edición. Madrid, Aguilar, 1968. 96 p. 60.— pías.

SARTRE, Jean-Paul: K ritik  d er d ia lek tisch en  V ern u nft. I: Theorie der 
gesellschaftlichen Praxis. Aus dem Französischen von T. König. Reinbek, 
Rowohlt, 1967. 878 S. 48 .- DM.

SCHELER, Max: A m o re  e conoscenza. Traduzione, introduzione, commento: 
Livio Pesante. Studium sapientiae 7. Padova, Liviana, 1967. VII,81 p. 950 L. 

SCHUTZ, Alfred: The p h en o m en o lo g y  o f  the so cia l w orld . Transi, by George 
Walsh and Frederick Lehnert. With an introduction by George Walsh. 
Coll. Northwestern University Studies in phenomenology and existential
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philosophy. Evanston/Ill., Northwestern University Press, 1967. XXXVI,255 
p. 9.— 1

SPANN, Othmar: G esellsch aftsp h ilosop h ie . Gesamtausgabe 11. 2., durch
gesehene Auflage, eingerichtet von Oskar Müllern. Mit einem Nachwort 
von Josef Lob. Graz, Akademische Druck- und Verlagsanstalt, 1968. 
XII,341 S. 400 .- S.

TESTA, Aldo: S o c ie tà  e um anita. Biblioteca di scienze umane 5. Bologna, 
Capelli, 1968. 441 p. 3500 L.

THORNHILL, John: The p erso n  and  the g ro u p . A study, in the tradition 
of Aristotelian realism, of the meaning of human society. Milwaukee/Wis., 
Bruce, 1967. 243 p. 6.75 1
v. I 1 : Miethke; I 4.4.2: Ginsberg; II 2.4.1: Dooyeweerd; IV 1.2: Diehl.

4.4 .1  SOZiALETHIK, HANDBÜCHER -  ÉTHIQUE SOCIALE, MANUELS -  SOCIAL ETHICS, TEXTS

FAGOTHEY, Austin: R igh t an d  reason. Ethics in theory and practice. 4th 
ed. St. Louis/Mo., Mosby ■ London, Henry Kimpton, 1967. 504 p. 6.75 S, 
51s. (II 10.3.3) * (vol. II)

4 .4 .2  SOZIALETHIK, ALLGEMEINES -  ETHIQUE SOCIALE, GÉNÉRALITÉS -  
SOCIAL ETHICS, GENERAL WORKS

ARISTOTELE: I l p en siero  e tico . Antológia dall’Etica Eudemia, dai Magna 
moralia e dall’Etica nicomachea. Trad. A. Plebe. Pensatori antichi e 
moderni 72. Firenze, La Nuova Italia, 1967. XX,110 p. 800 L. (II 10.3.1) 

BOSL, Karl: P lura lism us u n d  p lu ra lis tisch e  G esellschaft. Bauprinzip, Zer
fallerscheinung, Mode. Bücherei der Salzburger Hochschulwochen. Mün
chen • Salzburg, Pustet, 1967. 142 S. 9.80 DM. [Bibliographia 133-140]. * 

CRAWFORD, Donald W.: C an D isputes O ver C ensorship  Be R e so lv e d ? In: 
Eth 78 (1967/68) 93-108.

GINSBERG, Morris: E ssays in so cio log y  an d  so cia l p h ilo so p h y . Peregrine 
books Y 71. Harmondsworth, Penguin, 1968. 384 p. 15s. (14.3,13) * 
(vol I, vol II)

HUANT, Ernest: M asses, m ora le  e t m achines. La morale devant l’hyper- 
technie et le conditionnement. Paris, Editions du Cèdre, 1967. 97 p.
18.- Fr.f. *

KORFF, Wilhelm: E m p irisch e S o zia lfo rsch u n g  u n d  M oral. In: Cone (d) 
4(1968) 323-330.

— La rech erch e  sociale em p iriqu e e t la m orale. In: Cone (f) 1968, 35, 13-26. 
LEFRINGHAUSEN, Klaus: In teresseng ru p p en  als P rob lem  p o lit is c h e r  E thik . 

Kirche im Volk 33. Stuttgart • Berlin, Kreuz, 1967. 72 S. 3.80 DM. 
( I 11.2.3) *

LINDNER, Reinhold: G e w a ltfre ih e it im sozia len  K o n flik t. In: ZEE 13
(1969) 89-109.

MACRAE, Duncan Jr.: U tilitarian  E thics an d  S o c ia l Change. In: Eth 78 
(1967/68) 188-198.



The Principles of Social Doctrine ■ 4.3 — 4.4.2 99

MESSNER, Johannes: D u u nd  d e r  andere. Vom Sinn der menschlichen Ge
sellschaft. Veröffentlichungen der Katholischen Sozialwissenschaftlichen 
Zentralstelle Mönchengladbach. Kommentarreihe zur Pastoralkonstitution 
des Zweiten Vatikanischen Konzils über die Kirche in der Welt von 
heute 3. Köln, Bachem, 1969. 179 S. 11.80 DM- [Bibliographia 173-175].
(I 11.2.2) *

MORAL UND GESELLSCHAFT. Beiträge von Karel Kosik, Jean-Paul Sartre, 
Cesare Luporini, Roger Garaudy, Galvano della Volpe, Mihailo Markovié 
und Adam Schaff. Edition Suhrkamp 290. Frankfurt a. M., Suhrkamp, 
1968. 139 S. 3 .-  DM. *

MOSER, Simon -  Festschrift: DIE PHILOSOPHIE UND DIE WISSEN
SCHAFTEN. Simon Moser zum 65. Geburtstag. Herausgegeben von 
Ernst Oldemeyer. Meisenheim/Glan, Hain, 1967. XII,412 S. 42.50 DM. *

PARETO, Vilfredo: D e r T u gend m yth os u n d  d ie u n m oralisch e L ite ra tu r. 
Herausgegeben und eingeleitet von Gottfried Eisermann. Slg. Soziologische 
Essays. Neuwied • Berlin, Luchterhand, 1968. 189 S. 9.80 DM.*

PLACK, Arno: D ie G ese llsch a ft u n d  das Böse. Eine Kritik der herrschenden 
Moral. München, List, 1968. 430 S. 16.—/23.— DM. *

POVEDA ARIÑO, José María: C on vivenc ia  social. 6a edición. Madrid, Don
cel, 1967. 175 p.

PROCEEDINGS OF THE SEVENTH INTER-AMERICAN CONGRESS OF 
PHILOSOPHY under the auspices of the Canadian Philosophical Associa
tion. — Actes du Vllème Congrès Interaméricain de Philosophie, sous les 
auspices de l ’Association canadienne de philosophie. — Actas del Vilo 
Congreso Interamericano de Filosofía, bajo el auspicio de la Asociación 
Canadiense de Filosofía. — I II. Québec, Presses de l ’Université Laval, 
1967. XV,375/XII,399 S. 13.75/13.75 fi. (II 5.3) *

RADER, Melvin: E th ics an d  so c ie ty . An appraisal of social ideals. New York, 
Greenwood Press, 1968. XII,401 p.

RENARD, Hubert: L ’a u to m o b ilis te  e t la m o ra le  ch rétien n e. Préface de 
Ph. Delhaye. Coll. ? Réponses chrétiennes. Gembloux, Duculot • Paris, 
Lethielleux, 1968. 306 p. 160 Fr.b.

RETTIG, Salomon: A  N o te  on  C ensorsh ip  an d  the Changing E th ic  o f  Sex. 
In: Eth 78 (1967/68) 151-155.

ROSMINI SERBATI, Antonio: L ’uom o. Estratti dall’Antropologia in servi- 
zio della scienza morale, con introduzione e commento a cura di Giuseppe 
Cristaldi. I classici della filosofía. Torino, Società Editrice Internazionale,
1967. XLI.134 p. 1000 L.

SACHAROW, Andrej D.: Wie ich m ir d ie  Z u k u n ft  vo rste lle . Gedanken über 
Fortschritt, friedliche Koexistenz und geistige Freiheit. Mit einem Nach
wort von Max Frisch. Aus dem Russischen übersetzt von E. Guttenberger. 
Frankfurt a. M., Possev ■ Zürich, Diogenes, 1968, 109 S. 4.80 s.Fr.

SENECA, André: C adres e t bases de la v ie  éco n o m iq u e e t sociale. Coll.
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d’enseignement agricole. 3e édition revue et mise à jour. Paris, Baillière, 
1968. 286 p. 20 .- Fr.f.

SIMON, Yves René Marie: F reed om  an d  co m m u n ity . Edited by Charles P. 
O’Donnell. New York, Fordham University Press, 1968. XX,201 p. 5.50 S.

SKLAIR, Leslie: M o ral P rogress and  S o c ia l T heory. In: Eth 79 (1968/69) 
229-234.

STOCKHAMMER, Morris: M itle id  u n d  S tra fe  in d e r  B ibel. In: ARSP 55 
(1969) 109-127.

TORRES DEL MORAL, Antonio: E tica  y  E tica  Socia l. In: BCES 8, 2 (1968) 
23-34. *

WINTER, Gibson: E lem ents f o r  a so c ia l eth ic . Scientific perspectives on social 
process. New York, Macmillan, 1968. XVI,304 p. 2.95 $.

— ed.: S o c ia l ethics. Issues in ethics and society. Coll. Harper Forum Books. 
New York, Harper & Row, 1968. X,266 p. 3.50 S. 
v. I 11.2.1: Manaranche;! 11.2.3: Bonhoeffer.

6. GEMEINWOHL -  BIEN COMMUN -  COMMON GOOD

COLM, Gerhard: Z um  B e g r if f  des A llg em ein w oh ls . In: BRIEFS, Goetz — 
Festschrift 23-34.

FRICKHÖFFER, Wolfgang: Selb stb estim m u n g, K o n flik te  u n d  H errsch afts
g e w a lt in d e r  p lu ra lis tisch en  G esellsch aft. In: BRIEFS, Goetz — Fest
schrift 61-86.

HIRSCH-WEBER, Wolfgang: P o litik  als In te resse n k o n flik t. Bonner Beiträge 
zur Soziologie 6. Stuttgart, Enke, 1969. X,288 S. 39.— DM. [Bibliographia 
267-282). (V 4.1) *

HOWARD, Donald Stevenson: S o c ia l w elfare . Values, means, and ends. New 
York, Random House, 1969. XI,467 p. (Ill 16.3.1)

KRUCINA, Jan: C om m on  g o o d  as fu n d a m e n ta l so cia l p rincip le . A socio- 
ethical contribution to philosophy of law. In: Apoll 41 (1968) 457-476.

LÖWITH, Karl: D as In d iv id u u m  in d e r  R o lle  des M itm enschen. 2., unverän
derter reprografischer Nachdruck der Ausgabe München 1928. Darmstadt, 
Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1969. IX,180 S. 11.90 DM.

MACCAGNOLO, Enzo: L ’u om o e la societa. Studi filosofici 4. Brescia, 
Paideia, 1967. 178 p.

MACFIE, Alec Lawrence: The in d iv id u al in so cie ty . Papers on Adam Smith. 
Glasgow University, Department of Social and Economic Research. Social 
and economic studies, new series 11. London, George Allen & Unwin, 
1967. 165 p. 36s.

MERK, Walther: D e r G ed an ke des gem einen  B esten  in d er deu tschen  
Staats- u n d  R ech tsen tw ick lu n g . Libelli 233. 2. Auflage, Reprografischer 
Nachdruck. Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1968. 72 S. 
11.70 DM.

MESSNER, Johannes: D as G em ein w oh l. Idee, Wirklichkeit, Aufgaben.
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Fromms Taschenbücher 56. Zweite, wesentlich erweiterte Aufl. Osnabrück, 
Fromm, 1968. 267 S. 7.80 DM. *

— D as G em ein w o h l in u n serer fre ih e itlich -d em o k ra tisch en  G esellsch aft. In: 
Die Republik Österreich. Herausgegeben von Hans R. Klecatsky. Wien, 
Herder, 1968. 301-328.

— D as G em ein w o h l im L aissez-faire-P luralism us. In: BRIEFS, Goetz — Fest
schrift 3-21.

MILLER, David L.: Individualism . Personal achievement and the open 
society. Austin, University of Texas Press, 1967. 213 p. (I 11.9)

SCHULTZ, Uwe — Hrsg.: F reih eit, d ie  sie m einen. 17 Beispiele. Fischer 
Bücherei 833. Frankfurt a. M. ■ Hamburg, Fischer, 1967. 255 S. 3.80 DM. * 

SCHWARTZ, Abba P.: The O pen S o c ie ty . New York, Morrow, 1968. 
XIV,241 p.

SIERRA BRAVO, Restituto: La organización  en la S ocied ad  m o d ern a  y  los 
d erech os d e l h om bre. In: AFD 12 (1966) 329-344.

WOHL DER ALLGEMEINHEIT UND ÖFFENTLICHE INTERESSEN. Vor
träge und Diskussionsbeiträge der 36. Staatswissenschaftlichen Fortbil
dungstagung der Hochschule für Verwaltungswissenschaft. Schriftenreihe 
der Hochschule Speyer 39. Berlin, Duncker & Humblot, 1968.'190 S. 
36.60 DM. (V 4.1)
v. I 4.2.2.: Olson; II 6.1.: Denninger.

7.1 SOZIALE GERECHTIGKEIT -  JUSTICE SOCIALE -  SOCIAL JUSTICE

DALLMAYR, Fred R.: F u n ction a lism , Ju stice , a n d  E q u ality . In: Eth 78 
(1967/68) 1-16.

HERRERA ORIA, Angel: C o n cep to  de Ju stic ia  Social. In: BCES 8, 2 (1968) 
7-22.

MADIRAN, Jean: D e la ju stic ia  social. Trad, del francés por José Maria 
Vallet de Goytisolo. Madrid, Speiro, 1967. 67 p.

RAWLS, John: D istrib u tive  Ju stice . Some Addenda. In: NLF 13 (1968) 
51-71. *

REMPEL, Henry David: Ju s tice  as E ffic ien cy . In: Eth 79 (1968/69) 150-155.
RESCHER, Nicholas: D istrib u tive  ju stice . A constructive critique of the 

utilitarian theory of distribution. Indianapolis, Bobbs-Merrill, 1967. 
XVI,166 p.

WEBER, Max: Im  K a m p f um  sozia le  G erech tig k eit = C om b at p o u r  la ju stic e  
sociale. Beiträge von Freunden und Auswahl aus seinem Werk = Contribu
tions de ses amis et choix de ses œuvres. Max Weber zum 70. Geburtstag, 
2. August 1967. Herausgegeben von Erich Grüner. Bern, Lang, 1967. 
399 S. 24 .- s.Fr.

WOOZLEY, A. D.: L egal D uties, O ffences, an d  San ction s. In: Mind 77 (1968) 
461-479.
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8 . AUTORITÄT -  AUTORITE -  AUTHORITY

LÜTCKE, Karl-Heinrich: A u c to rita s  bei A u gustin . Mit einer Einleitung zur 
römischen Vorgeschichte des Begriffs. Tübinger Beiträge zur Altertums
wissenschaft 44. Stuttgart ■ Berlin • Köln ■ Mainz, Kohlhammer, 1968. 
223 S. 4 8 .- DM.

MCFARLAND, Andrew S.: P o w er an d  leadership  in p lu ra lis tic  system s.
Stanford/Calif., Stanford University Press, 1969. XIII,273 p.

REICHERT, William O.: A n arch ism , F reed om , an d  P ow er. In: Eth 79 
(1968/69) 139-149. (V 2.2)

SCHERMERHORN, Richard C.: S o c ie tä  e p o te re . Roma, Armando, 1967. 
102 p. 800 L.

9.1 SOZIALPRINZIPIEN -  PRINCIPES SOCIAUX -  
SOCIAL PRINCIPLES

NELL-BREUNING, Oswald von: B augesetze d e r  G esellsch aft. Gegenseitige 
Verantwortung — Hilfreicher Beistand. Herder-Bücherei 315. Freiburg 
i. Br. • Basel • Wien, Herder, 1968. 157 S. 3.50 s.Fr., 2.90 DM. *
v. II 6.4: Isensee.

9.2 KOLLEKTIVVERANTWORTUNG -  RESPONSABILITÉ COLLECTIVE -  
COLLECTIVE RESPONSIBILITY

COOPER, D. E.: C o llec tive  resp on sib ility . In: Phil 43 (1968) 258-268. 
FEINBERG, Joel: C o llec tive  R esp on sib ility . In: JP 65 (1968) 674-688.

10 .1 DIE SOZIALE FRAGE, ALLGEMEIN -  L A  QUESTION SOCIALE EN 
GÉNÉRAL -  THE SOCIAL QUESTION IN GENERAL

BARAKAT, Halim: A lien a tio n . A process of encounter between utopia and 
reality. In: BJS 20 (1969) 1-10. *

BEIRNAERT, Louis: Vers u n e c ivilisa tion  n on  rép ressive? Marcuse et Freud. 
In: Études 329 (1968) 131-135.

BUCHAN, Alastair: War in M odern  S o c ie ty . An introduction. Harper 
Colophon Books CN 125. New York, Harper & Row, 1968. XVI,207 p. 

BURGHARDT, Anton: Ü ber residualen  Pauperism us. In: ZStW 124 (1968) 
349-367.

CHÂTELET, François: R em arq u es su r le co n c ep t de v io len ce  (o u  non). 
In: EtPh (1968) n. 1, 31-38.

COROZE, Paul: R u d o lf  S te in e r  et la q u estio n  sociale. Paris, Triades, 1968. 
128 p. 9.90 Fr.f.

COURNAND, Abbé Antoine de: D e la p ro p rié té , ou  L a  cause du p au vre , 
p la id ée  au trib u n a l de la raison, de la ju s tic e  e t de la vérité . Reproduction 
de l’édition de 1791, Paris, 29, rue Jacob. Paris, Éditions d’Histoire 
sociale, 1967. XII,76 p. 3 5 .- Fr.f.
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DANS L’ABONDANCE LES PAUVRETÉS. Coll. Semaines sociales wallonnes.
Bruxelles, Éditions Vie ouvrière, 1968. 474 p. 180.— Fr.b.

DE FRANCISCO, Miguel: E th iq u e d e  la révo lu tio n . In: Convergence 
(Genève) 4 (1968) 3-6.

DOFNY, Jacques: P au vre té  e t  so lid a rité  sociale. In: Dialogue (Montréal) 
6 (1967) 47-54.

DOLI VIER, Pierre: Essai su r  la  ju s tic e  p rim itive , p o u r  se rv ir  de p rin c ip e  
g é n é ra teu r au seu l o rd re  so cia l qu i p e u t  assurer à  l ’h om m e tous ses d ro its  

e t tou s ses m o yen s de b onheur. Reproduction de l ’édition de 1793, Paris, 
Hérault. Paris, Éditions d’Histoire sociale, 1967. 44 p. 20.— Fr.f.

FAVRE, Abbé de: Les d ro its  de l ’h om m e e t du c ito yen , ou  La cause des 
jo u rn a lie rs , o u vrie rs  e t  artisans. Reproduction. Paris, Éditions d’Histoire 
sociale, 1967. 61 p. 25.— Fr.f.

FREUND, Julien: Le révo lu tion n arism e. In: RP 11 (1969) 485-517. * 
GÖRLICH, Ernst Joseph: K a rl vo n  Vogelsang. Ein Mann kämpft für die 

soziale Gerechtigkeit. Wien • Linz • Passau, Veritas-Verlag, 1968. 72 S.
12 .- S., 1.80 DM.

MANNUCCI, Cesare: L a so cietà  d i massa. Analisi di moderne teorie socio- 
politiche. Sagei di cultura contemporánea 68. Milano, Comunità, 1967. 
251 p. 2000 L.

MOLTMANN, Jürgen: D ie R ev o lu tio n  d e r  F re ih eit. In: ET 22 (1967) 
595-616.
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493-505. *
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23.10 Fr.f.
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182 p.
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Col. Los Complementarios. Madrid, Ciencia Nueva, 1968. 265 p. 
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d é lia g iu stiz ia . In: Jus 19 (1968) 159-177.
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10 .2 KATHOLISCHE KIRCHE UND SOZIALE FRAGE -  ÉGLISE CATHOLIQUE 
ET QUESTION SOCIALE -  CATHOLIC CHURCH AND SOCIAL QUESTION

BUDDE, Heinz: H andbuch d er ch ristlich -sozia len  Bewegung. Recklinghausen, 
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CARDONNEL, Jean, OP: L ’E vangile e t la révo lu tio n . Avec des textes 
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409-421.

TOUCHARD, Jean: A u x  origines du cath o lic ism e social, L ou is R ousseau, 
1 7 8 7 - 1 8 5 6 .  Paris, Colin, 1968. 257 p. 4 0 .-  Fr.f.

10 .3 EVANGELISCHE KIRCHE UND SOZIALE FRAGE -  ÉGLISE PROTESTANTE ET 
QUESTION SOCIALE -  PROTESTANT CHURCH AND SOCIAL QUESTION

BLUM, Fred H.: H arvey C ox on  the S ecu la r C ity . In: Eth 78 (1967/68) 
43-61.

COX, Harvey: L a c ittà  secolare. Traduzione di A. Sorsaja. Mezzo secolo 
17. Firenze, Vallecchi, 1968. XII,280 p. 2000 L.

— La ciu d ad  secular. Secularización y urbanización en una perspectiva 
teológica. Prólogo de Eusebi Colomer. Trad. del inglés por José Luis Lana. 
Pensamiento Cristiano 13. 3. edición. Barcelona, Península, 1968. 302 p.

HUFENDIEK, Fritz: D as u m stritte n e  Them a: „ T heologie d e r  R e v o lu t io n ”. 
Ein kritischer Bericht. In: ZEE 13 (1969) 208-227. *

LEITMANN, Hartmut: B odelschw ingh  u nd  B ism arck. Christlich-konserva
tive Sozialpolitik im Kaiserreich. In: HistZ 208 (1969) 607-626.

SCHULTZE, Harald: G erech tig k eit G o tte s  a b  M o tiv  fü r  R evo lu tio n en . In: 
ZEE 13 (1969) 193-208. *

SCHWEITZER, Wolfgang: Thesen zum  Them a ,,R e v o lu t io n “. In: ZEE 13 
(1969) 227-230.

10 .4  ARBEITERFRAGE -  QUESTION OUVRIÈRE -  LABOR PROBLEMS

ABENDROTH, Wolfgang: H istoria  so cia l d e l m o vim ien to  o b re ro  europeo . 
Trad. del alemán por Justo Pérez del Corral. Papeles Sociales 17. 
Barcelona, Ediciones de Cultura Popular, 1968. 166 p.

— Sozia lgesch ichte d er eu rop äischen  A rb eite rb ew egu n g . Edition Suhrkamp 
106. 5. Auflage. Frankfurt a. M., Suhrkamp, 1969. 191 S. 3.— DM.

BODIGUEL, Jean-Luc: La réd u ctio n  du tem ps de travail, ou L ’enjeu  
de la  lu tte  sociale. Coll. Relations sociales. Paris, Editions ouvrières, 
1969. 26 .- Fr.f.

EBERLEIN, Alfred: D ie Presse d er A rb e ite rk lasse  u n d  d e r  sozia len  Be
wegungen. Von den dreissiger Jahren des 19. Jahrhunderts bis zum 
Jahre 1967. Bibliographie und Standortverzeichnis der Presse der deut
schen, der österreichischen und der schweizerischen Arbeiter-, Gewerk
schafts- und Berufsorganisationen (einschließlich der Protokolle und 
Tätigkeitsberichte). Mit einem Anhang: Die deutschsprachige Presse der 
Arbeiter-, Gewerkschafts- und Berufsgenossenschaften anderer Länder.
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Gesammelt, zusammengestellt und bearbeitet. Bd. 1: A-E. Bd. 2: F-K. 
Archivalische Forschungen zur Geschichte der deutschen Arbeiterbe
wegung 6, 1-2. Berlin, Akademie-Verlag, 1968/1969. CVIII,459/492-968 
S. 48.—/52.— DM-Ost.

KRIEGEL, Annie: Las In te rn ac io n a les O breras. Trad. del francés por 
Antonio G. Valiente. Col. Novocurso. Barcelona, Martínez Roca, 1968. 
139 p.

KUCZYNSKI, Jürgen: Les origines de la classe ou vrière . Texte français 
de Jacques Peltier. Coll. L’Univers des connaissances. Paris, Hachette, 
1967. 254 p. 12.50 Fr.f.

— The rise o f  the w ork in g  d ass. Translated from the German by C. T. A. 
Ray. World university library. New York, McGraw-Hill, 1967. 256 p.

— E vo lu ción  de la clase ob rera . Traducción del alemán por Francisco 
Presedo. Biblioteca para el Hombre Actual. Madrid, Guadarrama, 1968. 
254 p. 160.— ptas.

LEPP, Ignace: A n g u stias y  esperanzas d e l p ro le ta ria d o . Trad. del francés. 
Biblioteca Promoción del Pueblo 28. Madrid, Zyx, 1968. 172 p. 90.— ptas. 
(III 15.2)

PRÉSENCE ET PRIORITÉ AU MONDE OUVRIER. Coll. Dossier Masses 
ouvrières. Paris, Editions Ouvrières, 1968. 184 p. 13.50 Fr.f.

LES TRAVAILLEURS ET LEUR HISTOIRE. In: EH 27, 183 (1968) 
12-28.

WALINE, Pierre: C in qu an te ans de rap p o rts  en tre  p a tro n s  e t  o u vriers  en  
A llem an gn e. I: 1918-1945. Fondation nationale des sciences politiques, 
Paris, Cahiers 168. Paris, Colin, 1968. 280 p. 30.— Fr.f.

10.6 KULTURELLE PROBLEME -  PROBLEMES CULTURELS -  PROBLEMS OF CULTURE

ABBATE, Michele: L ib e rta  e so c ie ta  d i massa. Libri del tempo 95. Bari, 
Laterza, 1967. 193 p. 1200 L.

ADORNO, Theodor W.: Prism en. Kulturkritik und Gesellschaft. Fotome
chanischer Nachdruck der Ausgabe 1955. Frankfurt a. M., Suhrkamp, 
1969. 342 S. 14 .- DM.

BIROU, A.: L ’h om m e en q u estion . In: CSF 77, 2 (1969) 13-21.
BITTER, Wilhelm: D er V erlust d e r  Seele. Ein Psychotherapeut analysiert 

die moderne Gesellschaft. Herder-Bücherei 333. Freiburg i. Br. • Basel • 
Wien, Herder, 1969. 239 S. 4.75 s.Fr., 3.95 DM.

BORSODI, Ralph: S even teen  p ro b le m s o f  m an an d  so c ie ty . Anand, Cha- 
rotar Book Stall, 1968. VIII,595 p.

BRANCAFORTE, Antonio: U m anita e d isum an izzazion e d e lla  técnica. 
Catania, Edigraf, 1967. 209 p. 2800 L.

BUCKINGHAM, Walter: A u to m a tio n  u n d  G esellschaft. Mit einem zusätz
lichen Beitrag von Günter Friedrichs: Kann die Automation in den 
USA für die Bundesrepublik ein Beispiel sein? Aus dem Amerikanischen
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übersetzt von Norbert Junius. 3. Auflage. Slg. Welt im Werden. Fischer- 
Paperbacks. Frankfurt a. M., Fischer, 1967. 280 S. 14.— DM.

CASTILLA DEL PINO, Carlos: E l hum anism o , , im p o sib le“. Estructura 
social y frustración. Cuadernos Ciencia Nueva 8. Madrid, Ciencia Nueva,
1968. 65 p. 30.— ptas.

CHIRPAZ, François: A lié n a tio n  e t  u top ie . In: Espr 37, 377 (1969) 74-88. 
CIVILISATION TECHNIQUE ET HUMANISME. Académie Internationale 

de Philosophie des Sciences, Colloque, Lausanne, ler-8 septembre 1965. 
Bibliothèque des Archives de philosophie, N. S. 6. Paris, Beauchesne,
1968. 289 p. 24.80 Fr.f. Archives de l ’Institut international des sciences 
théoriques 15. Bruxelles, Office International de Librairie, 1968. 289 p. 
280.- Fr.b.

CLAIR, André: Une p h ilo so p h ie  de la n ature. In: Espr 37, 377 (1969) 51-73. 
COTTA, Sergio: L a  sfid a  tecnológica. Saggi. Bologna, Il Mulino, 1968. 

204 p. 2000 L.
DAVIS, L.: A u to m a tio n  — so c ia l aspects. A list of selected references, 

compiled by L. Davis. Research service bibliographies, 1967, no. 2. 
Melbourne, State Library of Victoria, 1967. 47 p.

DERISI, Octavio Nicolás: E l irracion a lism o en  la c u ltu ra  actual. In: Sapt 23
(1968) 5-12.

DRANCOURT, Michel: E ine M o ra l fü r  das in d u strie lle  Z eita lter. In: D 25
(1969) 281-288. *

EIDELBERG, Paul: The T em p tation  o f  H erbert M arcuse. In: RPs 31 (1969) 
442-458.

ELLUL, Jacques: S u r  la  rév o lu tio n  techn iq u e e t ses con séq u en ces p o u r  
l ’a c tio n  m o ra le  e t p o litiq u e . In: Conc (f) 1967, 26, 89-97.

— Ü ber d ie  technische R ev o lu tio n  u n d  ihre K o n seq u en zen  fü r  das sittlich e  
u nd p o litisch e  H andeln. In: Conc (d) 3 (1967) 476-481.

— T echnik u n d  Z ivilisa tion . In: D 24 (1968) 119-128.
FAGONE, Virgilio, SJ: La f i lo s o f ía  ad  una d im en sione di H. M arcuse. 

In: CC 119, 3 (1968) 26-40.
— I  p re su p p o sti f i lo s o f ic i  d e lla  co n tes taz io n e  g lo b a le  d i H. M arcuse. In: 

CC 119, 2 (1968) 526-542.
FAUNCE, William A.: P rob lem s o f  an in d u stria l so c ie ty . McGraw-Hill social 

problems series. New York, McGraw-Hill, 1968. XIV,189 p.
FERKISS, Victor C.: T ech no logical m an. The myth and the reality. New 

York, Braziller, 1969. IX,336 p.
FRIEDMANN, Georges: L ’u o m o  e la técnica. Milano, ETAS/Kompass, 

1968. 159 p. 2900 L.
FRISCH, Alfred: L a techn iq u e e t  le destin  eu rop éen . In: RP 10 (1968) 

571-586.
FROMM, Erich: The rev o lu tio n  o f  hope. Toward a humanized technology.

World perspectives 38. New York, Harper & Row, 1968. XVIII,162 p. 
HABERMAS, Jürgen: T echnik u n d  W issenschaft als ,,Id e o lo g ie“. Edition
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Suhrkamp 287. Frankfurt a. M., Suhrkamp, 1968. 2. Aufl. 1969. 169 S. 
3 .-  DM. *

HARBOLD, William H.: Progressive H um anity. In the Philosophy of P.-J. 
Proudhon. In: RPs 31 (1969) 28-47.

HAUMONT, Nicole: H abita t e t  m od èles cu ltu re ls. In: RFS 9 (1968) 180-190.
KUCHLER, Walter: S p o rte th o s . Eine moraltheologische Untersuchung des im 

Lebensbereich Sport lebendigen Ethos als Beitrag zu einer Phänomenologie 
der Ethosformen. Wissenschaftliche Schriftenreihe des Deutschen Sport
bundes 7. München, Barth, 1969. XII,297 S. 32 .- DM.

LATREILLE, André: Les évén em en ts e t la durée. In: CSF 77, 2 (1969) 
3-11.

LECLERQ, Jacques: La rivo lu z io n e  d e l l ’u o m o  n el X X  seco lo . Edizione 
italiana a cura di Aristide Vesco. La Scala di Giacobbe 19. Torino, 
Società Editrice Internazionale, 1967. 303 p. 1300 L. * (vol. IV)

MACKAY, Donald Maccrimmon: T echnik d er In fo rm a tio n  u n d  die M ani
p u lie rb a rk e it des M enschen. In:ZEE 12 (1968) 147-156.

MARCOS DE LA FUENTE, Juan: La so cied ad  tecnocrätica. Col. Universal 
Eisa 31-32. Madrid, Ediciones Iberoamericanas, 1968. 247 p. 70.— ptas.

MARCUSE, Herbert: K u ltu r  u n d  G esellsch aft. 2 Bände. I: 5. Auflage. 
179 S. 3.— DM. II: 4. Auflage. 183 S. 3.— DM. Edition Suhrkamp 101/135. 
Frankfurt a. M., Suhrkamp, 1967.

— L ’hom m e unid im en sion n el. Essai sur l’idéologie de la société industrielle 
avancée. Traduit de l’anglais par Monique Wittig et l’auteur. Arguments 34. 
Paris, Minuit, 1968. 281 p. 19.50 Fr.f.

— E l h om b re  un id im ensional. Ensayo sobre la ideología de la sociedad 
industrial avanzada. Trad. del inglés por Antonio Elorza. Biblioteca 
Breve de Bolsillo 24. Barcelona, Seix Barrai, 1969. 286 p.

— A n  essay o n  lib éra tion . Boston, Beacon Press, 1969. X,91 p.
— Vers la lib éra tion , au-delà de l ’h om m e unid im en sion n el. Trad. par 

Jean-Baptiste Grasset. Arguments 37. Paris, Editions de Minuit, 1969. 
125 p. 9 .-  Fr.f.

MORONI, Rolf: P rogreso cu ltu ra l p o r  a u to m a ció n  y  cibernética . Una perspec
tiva del porvenir. In: FsM 24 (1969) 75-88.

PICHT, Georg: Prognose, U topie, P lanung. Die Situation des Menschen 
in der Zukunft der technischen Welt. Schriften der Vereinigung Deutscher 
Wissenschaftler e. V. 6. Stuttgart, Klett, 1967, 2. Aufl. 1968. 62 S.
4.80 DM.

— M ut z u r  U topie. Die großen Zukunftsaufgaben. Zwölf Vorträge. Das 
Heidelberger Studio, Sendefolge 44. Piper-Paperback. München, Piper,
1969. 154 S. 14.80 DM.

PUCHEU, René: R éfle x io n s su r ,,la  so cié té  de c o n so m m a tio n “. In: CSF 77, 
2 (1969) 31-37.

QUERMONNE, J.-L.: C o n testa tio n  de la société  p o litiq u e . In: CSF 77, 2 
(1969) 23-30.
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RÉMOND, Rene: L a crise sp iritu e lle  au sein d e  la S o c ié té  d ite  de consom m a- 

tion. In:Conc (f) 1969, 49, 11-19.
— D ie geistige K rise  in d e r  K on su m g esellschaft. In: Conc (d) 5 (1969) 

654-659.
RIESMAN, David: L ’abondance, a q u o i h o n ?  Préface de B. Cazes. Trad. 

par R. Bourdariat. Coli. Le Monde qui se fait. Paris, Laffont, 1969. 
384 p. 25 .- Fr.f.

ROCAMORA, Pedro: H erbert M arcuse y  la crisis d e l h om bre  tecnológico . 
In: Arbor 71, 279 (1969) 5-14.

RODRÍGUEZ DE YURRE, Gregorio: C ivilización  y  civism o. Vitoria, Eset, 
1968. 115 p. 50 .- ptas.

RUSTERHOLZ, Peter: H erbert M arcuses B e g r if f  , ,R epressive T o le ran z“. 
Ein Beitrag zum Verständnis des gesellschaftskritischen Vokabulars revo
lutionärer Studenten. In: SRs 68 (1969) 130-136.

SCHAPITZ, Eberhard: In gen ieu r u n d  Theologe. Grundlagen für einen Dialog 
über die geistige Existenz in der technischen Welt. Weltbild und Erziehung 
29/30. Würzburg, Werkbund-Verlag, 1968. 219 S. 13.80 DM. [Bibliogra- 
phia 217-219].

SCHIWY, Günther, SJ: ,,D er eind im en sion ale  M en sch “. Anmerkungen zu 
einer „revolutionären“ Gesellschaftstheorie. In: SZ 182 (1968) 228-237.

SIMMEL, Georg: The c o n flic t in m o d ern  cu ltu re , an d  o th e r  essays. Translated 
with an introduction by K. Peter Etzkorn. New York, Teachers College 
Press, 1968. IX,140 p.

STEINBUCH, Karl: Falsch p ro g ram m iert. Über das Versagen unserer Gesell
schaft in der Gegenwart und vor der Zukunft und was eigentlich geschehen 
müßte. Stuttgart, Deutsche Verlagsanstalt, 1968. 174 S. 14.80 DM.

TOESCA, Pietro M.: La f i lo s o f ía  d e ll ’hom o fa b e r. Studium Parmense, 
Quaderni di filosofía 1. Parma, Artegrafica Silva, 1967. 248 p.

L’UOMO E LA MACCHINA. Atti del XXI Congresso nazionale di filosofía, 
Pisa, 22-25 aprile 1967. A cura della Societá filosófica italiana. Vol. I: 
Relazioni. Torino, Edizioni di Filosofía, 1967. 127 p. 1000 L.

VOGEL, Friedrich: Ist m it e iner M an ip u lie rb ark eit a u f  dem  G eb iet d er  
H um angenetik  zu rech n en ? Können und dürfen wir Menschen züchten? In: 
ZEE 12 (1968) 157-174.

WHITE, Lynn: D ie m itte la lte rlich e  T echnik u n d  d er W andel d er G esellschaft. 
München, Moos, 1968. 168 S. 28.— DM.

ZANDER, Ernst: P erson alp rob lem e bei R ation alisie ru n g  u n d  A u to m a tio n . 
Neuwied a. Rh. • Berlin, Luchterhand, 1967. 355 S. 34.— DM.

ZBINDEN, Hans: M ensch u n d  T echnik in u n serer Z eit. Probleme des techni
schen Zeitalters in sozialer und kultureller Sicht. Bern • München, Francke,
1967. 32 S. 4.80 DM.
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10 .7 RASSENFRAGE -  PROBLÈMES RACIAUX -  RACIAL QUESTION

BECKMANN, Klaus-Martin: D ie R assen -K on su lta tio n  des Ö kum enischen  
R ates d e r  K irch en  in L on d on  vom  19 . his 2 4 . M ai 1 9 6 9 . (Bericht) In: 
ZEE 13 (1969) 305-309.

CARACO, Albert: Les races e t les classes. Lausanne, L’Age d’homme, 1967. 
411 p. 29 .- Fr.s.

COMARMOND, Patrice de — DUCHET, Claude — dir.: R acism e e t  société .
Coll. Textes à l ’appui. Paris, Maspero, 1969. 352 p. 18.80 Fr.f.

HERSCH, Jeanne: S u r  la  n o tio n  de race. In: Diog 59 (1967) 125-142. 
MACK, Raymond W.: R ace, class, an d  p o w e r. 2d ed. New York, American 

Book Company, 1968. X,468 p.
MUSULIN, Janko: R assen- u n d  M in d erh eits frag en : Welt- und Gewissens

probleme. In: Conc (d) 4 (1968) 364-371.
— Q uestions de race e t  de m in o rité s: Problèmes de conscience à l ’échelle 

mondiale. In: Conc (f) 1968, 35, 89-103.
NEUWIRTH, Gertrud: A  W eberian o u tlin e  o f  a th e o ry  o f  co m m u n ity . Its 

application to the „Dark Ghetto“. In: BJS 20 (1969) 148-163. *
PARAF, Pierre: R acism o en  e l m undo. Traducción del francés por Jesús 

Castellote. Biblioteca Promoción del Pueblo 19. Madrid, Zyx, 1967. 244 p. 
110.— ptas.

RACE RELATIONSHIPS. In: New Blackfriars (Oxford) 49, 570 (1967) 
59-91.

ROSE, Peter Isaac: The su b jec t is race. Traditional ideologies and the 
teaching of race relations. New York, Oxford University Press, 1968.
181 p.

YOUNG, E. J.: G obineau  u n d  d e r  Rassism us. Eine Kritik der anthropologi
schen Geschichtstheorie. Archiv für vergleichende Kulturwissenschaft 4. 
Meisenheim am Glan, Hain, 1968. XVI,363 S. 45.80 DM. [Bibliographia 
355-363].
v. II 6.2.2: Konvention.

11.1 SOZIALTHEORIEN, ALLGEMEINES -  THÉORIES SOCIALES,
GÉNÉRALITÉS -  SOCIAL THEORIES IN GENERAL

o

ACHAM, Karl: M o delle  in u n d  von  Hegels Sozia lp h ilosop h ie . Einige Bemer
kungen zu deren Interpretation durch Ernst Topitsch. In: ARSP 54 
(1968) 389-406.

ACTAS DEL CONGRESO INTERNACIONAL DE FILOSOFÍA EN CON
MEMORACION DE SÉNECA, EN EL XIX CENTENARIO DE SU 
MUERTE. Comunicaciones. Vol. III. Madrid, Librería Editorial Augustinus, 
1967. 312 p. 300.- ptas.

ARANGUREN, José Luis L.: Etica. 4.a edición. Madrid, Revista de Occiden
te, 1968. 506 p. 150.— ptas.
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— L o que sabem os de M oral. Col. Lo que sabemos. Madrid, Gregorio del Toro,
1967. 61 p. 50.— ptas.

ARMYTAGE, W. H. G.: Y e ste rd a y ’s to m o rro w s. A historical survey of 
future societies. London, Routledge & K. Paul, 1968. XI,288 p. 35s. 

BAKUNIN, Michail: P h ilosop h ie  d er Tat. Auswahl aus seinem Werk. Einge
leitet und herausgegeben von Rainer Beer. Hegner-Bücherei. Köln, Hegner,
1968. 382 S. 19.80 DM. *

BANNER, William Augustus: Ethics. An introduction to moral philosophy.
New York, Scribner, 1968. 175 p. 4.95/2.95 1  

BATTAGLIA, Felice: I  v a lo ri f r a  la m eta fis ica  e la sto ria . Nuova ed. riv. e 
ampl. Bologna, Zanichelli, 1967. VI,293 p. 3500 L.

BAUCH, Bruno: G rundzüge d e r  E thik . Unveränderter reprografischer Nach
druck der Ausgabe Stuttgart, Kohlhammer, 1935. Darmstadt, Wissen
schaftliche Buchgesellschaft, 1968. VIII,327 S. 45.30 DM.

BAUSOLA, Adriano: L ’an alisi d e l linguaggio va lu ta tiv o  secon d o E. W. Hall. 
In: RFN 60 (1968) 410-440.

BLOCH, Ernst: D ia le ttica  e speranza. A cura di Livio Sichirollo. Introduzione 
di Giancarlo Scorza. Prefazione di H. H. Holz. Firenze, Vallecchi, 1967. 
LX,178 p. 2500 L.

BLUMENFELD, Walter: Vom  s ittlich en  B ew ußtsein . Kritische und konstruk
tive Beiträge zu den Problemen der Ethik. Conscientia 2. Bonn, Bouvier, 
1968. 141 S. 2 7 .- DM. [Bibliographia 141]. *

BOBBIO, Norberto: L ’id eo logia  in P are to  e in M arx. In: RIFD 45 (1968) 
7-17.

BURISCH, Wolfram: Id eo log ie  u n d  Sachzw ang. Die Entideologisierungsthese 
in neueren Gesellschaftstheorien. Das wissenschaftliche Arbeitsbuch VIII/ 
1. 2. Aufl. Tübingen, Huth, 1968. 247 S. 7.80 DM. [Bibliographia 
243-247], *

CAMPANELLA, Tommaso: La c ittä  d e l sole. Introduzione e commento a cura 
di Gaetano Garofalo. Pedagogia viva 5. Torino, Società Editrice Inter- 
nazionale, 1967. 107 p. 900 L.

CHAUCHARD, Paul: I  vizi d elle  v irtù  e le v irtù  d ei vizi. Traduzione di 
Gennaro Auletta. Conoscenza dell’uomo 8. Torino, Borla, 1967. 186 p. 
1500 L.

— Wie f r e i  ist d e r  M en sch ? Biologie und Moral. Aus dem Französischen über
setzt von Carl Heinz Eickert. Coli. Patmos-Paperback. Düsseldorf, Patmos, 
1968. 208 S. 16.80 DM.

CHESNEAUX, Jean: Les tra d itio n s égalita ires e t u to p iq u es en  O rient. In: 
Diog 62 (1968) 87-115.

CICERO, Marcus Tullius: On m o ra l ob ligation . A new translation of Cicero’s 
De officiis, with introduction and notes, by John Higginbotham. Berkeley, 
University of California Press, 1967. 214 p.

COHEN, Mendel F.: The P ra c tica lity  o f  M o ra l R easoning. In: Mind 78 
(1969) 534-549.
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CORVEZ, Maurice, OP: L ’ê tre  e t la conscience m orale. Louvain, Nauwelarts • 
Paris, Béatrice Nauwelarts, 1968. 396 p. 480 Fr.b., 48.— Fr.f.

COTTIER, Georges M.-M., OP: M o rt d es id éo log ies? In: NV 43 (1968) 
177-194.

CROCE, Benedetto: L ’h is to ire  com m e p en sée e t  com m e action. Préface, 
traduction et notes de Jules Chaix-Ruy. Travaux d’histoire éthico-politique
18. Genève, Droz, 1968. 288 p. 50.40 Fr.f.

DECKE, Gerd: D ie th eoretisch e  Basis von  M arcuses G esch ich tsp h ilosoph ie  
u nd G ese llsch aftstheorie . Freuds psychoanalytische Anthropologie als 
Marxismus-Ersatz? In: ZEE 12 (1968) 372-377.

DELLA VOLPE, Galvano: C ritica  d e ll ’id eo log ia  con tem p orán ea. Roma, Edito- 
ri Riuniti, 1967. 155 p. 1800 L.

DE SMAELE, Frans: P lu ra lism e éth iq u e e t  vérité . In: RPL 66 (1968) 
661-687.

DILANNI, Albert R.: L ’an a lyse  du langage e t  les ju g em en ts m o ra u x  dans  
l ’œ u vre  de R. M. H are. In: RPL 65 (1967) 281-331.

DUBOIS, Pierre: Le p ro b lè m e  m o ra l dans la p h ilo so p h ie  anglaise, de 1 9 0 0  
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FLETCHER, Joseph: M o ra l oh n e N orm en ? Ins Deutsche übertragen von Hans 
Weissgerber. Gütersloh, Mohn, 1967. 156 S. 12.80 DM.
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Evangelischen Kirchentags von Friedebert Lorenz. Stuttgart • Berlin, 
Kreuz, 1967. 126 S. 3.80 DM.

— F rieden . Vorlesungen auf dem 13. Deutschen Evangelischen Kirchentag 
Hannover 1967. Herausgegeben im Auftrag der Leitung des Deutschen 
Evangelischen Kirchentags von Friedebert Lorenz. Stuttgart • Berlin, 
Kreuz, 1967. 79 S. 3.80 DM.



130 I. Die Prinzipien der Gesellschaftslehre • Les principes

MCCORMACK, Thelma: The P ro te s ta n t e th ic  an d  th e  sp irit o f  socialism . 
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Dieu dans l’histoire des hommes. Genève, Labor et Fides, 1968. 119 p.

DIE THEOLOGISCHEN VORAUSSETZUNGEN DER ARBEIT DER „KOM
MISSION DER KIRCHEN FÜR INTERNATIONALE ANGELEGENHEI
TEN“. In: ZEE 12 (1968) 45-48.

THESEN ZUM CHRISTLICHEN VERSTÄNDNIS DES RECHTS zum Thema 
„Staat und Recht“ und zur Konvention zur Überwindung religiöser 
Intoleranz für die Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen 
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CASASECA, Pablo: D espués d e l Socialism o. Madrid, Artes Gráficas Benzal, 
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1968. 489 p. 5000 L.
BARATTA, Alessandro: N atu ra  d e l fa t to  e g iu stiz ia  m ateriale . Certezza e
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veritá nel diritto. Pubblicazioni dell’Istituto di filosofía del diritto 
dell’Universitá di Roma, S. III. Milano, Giuffré, 1968. 202 p.

BARRADA, Alfonso: F orm as y  tran sfo rm acio n es d e l D erecho. In: AFD 13 
(1967/68) 215-223.

BERLET, Winfried: D as V erh ä ltn is von  S o llen , D ü rfen  u nd  K ön nen . Schriften 
zur Rechtslehre und Politik 55. Bonn, Bouvier, 1968. 279 S. 33.— DM. 
[Bibliographia 259-279]. *

BEROLZHEIMER, Fritz: The w o r ld ’s legal p h ilosop hies. Translated from 
the German by Rachel Szold Jastrow. With an introduction by Sir John 
Macdonell and by Albert Kocourek. The modern legal philosophy series
2. New York, Kelley, 1968. 490 p.

BOBBIO, Norberto: E ssere e d o v e r  essere n e lla  scienza giurid ica . In: RF 58
(1967) 235-262.

BÖCKSTIEGEL, Karl-Heinz: F alsch e P rogram m ierung von S ta a t u n d  R ech t?  
Zu Steinbuchs Kritik an der „Hinterwelt“ der Juristen. In: NJW 21
(1968) 1767-1769.

BONDY, Otto: The fa c tu a l e lem en ts in the d e te rm in a tio n  o f  p o s itive  law. 
In: ACFS 5-6 (1965/66) 63-82.

BRIMO, Albert: L es g ran d s co u ran ts  de la p h ilo so p h ie  du d ro it  e t  de l ’Etat. 
Coli. Philosophie comparée du Droit et de l’Etat. Paris, Pedone, 1967. 
436 p. 4 5 .- Fr.f. (II 1, III 13.1)

COHEN, Morris Raphael: L aw  and the so c ia l Order. Essays in legal philosophy. 
Coli. Archon book. Hamden/Conn., The Shoe String Press, 1967. 403 p. 
1 1 . -  1

CONDE SALGADO, Remigio: D ialéctica  y  D erech o . In: AFD 13 (1967/68) 
225-227.

CORRADINI, Domenico: E ssere e d o v e r  essere nella  teo ría  d e l d ir itto . In: 
RIFD 44 (1967) 636-654.

DI ROBILANT, Enrico: M o d elli n e lla  f i lo s o f ía  d e l d ir itto . Saggi72. Bologna, 
II Mulino, 1968. 210 p. 2000 L.

DOOYEWEERD, Hermán: D ie P h ilo so p h ie  d e r  G esetzesidee u n d  ih re B edeu
tung fü r d ie R ech ts- u n d  Sozia lp h ilosop h ie . In: ARSP 53 (1967) 1-22, 
465-499. (I 4.3)

FERNANDEZ GALIANO, Antonio: R elativ ism o gn oseo lóg ico  y  re la tiv ism o  
ju ríd ico . Madrid, Reus, 1968. 40 p. 50.— ptas.

FERRER ARELLANO, Joaquín: L a su p eración  d e l fo rm a lism o  ju ríd ic o  
m ed ian te  u n a  a p e rtu ra  a  la F ilo so fía  d e l D erech o. In: AFD 13 (1967/68) 
79-117.

HIERRO S.-PESCADOR, José: La arg um en tació n  F ilo só fica  y  la  argum en
tación  Ju ríd ica . In: AFD 12 (1966) 189-198.

HORVATH, Barna: L egal Change. In: OeZR 18 (1968) 36-62.
HRUSCHKA, Joachim: Z um  P rob lem  d e r V erb in d lich k eit von R ech tsn orm en . 

Die Thesen Rupert Schreibers von der „Unverbindlichkeit der Verbindlich
keit“. In: ARSP 54 (1968) 159-176.
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HUSSERL, Gerhart: P erson, Sache, V erhalten . Phänomenologische Studien. 
Philosophische Abhandlungen 32. Frankfurt a. Main, Klostermann, 1969. 
XII,140 S. 32.50 DM.

— Festschrift: PHÄNOMENOLOGIE, RECHTSPHILOSOPHIE, JURISPRU
DENZ. Festschrift für Gerhart Husserl zum 75. Geburtstag. Herausgegeben 
von Thomas Würtenberger. Frankfurt a. M., Klostermann, 1969. XII,276 S. 
28.—/32.— DM. [Bibliographia G. Husserl 274-276]. *

HUSSON, Léon: A p rès le congrès de VI. V.R. a G ardone, R iv iera : L a d ia lec
tique de l ’ê tre  e t  du d evo ir-ê tre . In: APD 13 (1968) 305-332.

IRTI, Natalino: R ilevan za g iurid ica. In: Jus 18 (1967) 55-108.
KALINOWSKI, Georges: Q uerelle de la science norm ative. (Une contribution 

à la théorie de la science). Préface de Michel Villey. Bibliothèque de 
Philosophie du Droit 10. Paris, Librairie Générale de Droit et de Jurispru
dence, 1969. 111,160 p. [Bibliographia 153-158].

KELSEN, Hans: D em o k ra tie  u n d  Sozialism us. Ausgewählte Aufsätze. Heraus
gegeben und eingeleitet von Norbert Leser. Slg. Zeitprobleme. Wien, 
Wiener Volksbuchhandlung, 1967. 201 S. 79.— S. *

— Logisches u n d  m etaph ysisch es R echtsverständnis. Eine Erwiderung. In: 
OeZR 18 (1968) 1-35. (II 10.3.3)

— D ie P rob lem atik  d e r  R ein en  R ech tsleh re . In: OeZR 18 (1968) 143-184.
— Z u r Frage des p rak tisch en  Syllog ism us. In: Forum 15 (1968) 333-334.
— Festschrift: GESELLSCHAFT, STAAT UND RECHT. Untersuchungen 

zur Reinen Rechtslehre. Herausgegeben von Alfred Verdross. Festschrift, 
Hans Kelsen zum 50. Geburtstage gewidmet. Unveränderter Nachdruck 
der Ausgabe Wien 1931. Frankfurt a. M., Sauer & Auvermann, 1967. 
441 S. 75.— DM. [Bibliographia H. Kelsen 417-441]. *

LEGAZ Y LACAMBRA, Luis: A m o r, am istad, ju stic ia . In: AFD 13 (1967/ 
68) 1-69. *

— S er y  d eb er ser en las concepciones d e l va lo r y  de la validez. In: AFD 13 
(1967/68) 325-343.

LODIGIANI, Giorgio: S u lla  , , teo ría  p u ra  d e l d ir i t to “ di Hans K elsen. In: 
Jus 19 (1968) 402-428.

LOMBARDI, Luigi: Saggio su l d iri .o  g iu risp ru d en zia le . Pubblicazioni deli’ 
Istituto di filosofía del diritto dell’Università di Roma, III, 2. Milano, 
Giuffrè, 1967. XXXIII,615 p. 4000 L.

LOSANO, Mario G.: P er u n ’analisi d e l ,,S o lle n “ in Hans K elsen. In: RIFD 44 
(1967) 546-568.

— Il p ro b le m a  d e ll ’in te rp re taz io n e  in Hans K elsen  In: RIFD 45 (1968) 
524-545.

LUÑO PEÑA, Enrfque: P rob lem ática  ju ríd ic a  y  f i lo s o fía  d e l D erecho. In: 
AFD 12 (1966) 69-74.

MACADAM, James L: The P recepts o f  Ju stice . In: Mind 77 (1968) 360-371.
MÉTALL, Rudolf Aladar: H ans K elsen. Leben und Werk. Wien, Deuticke, 

1969. VI,220 S. 190.- S. [Bibliographia 163-216].
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MODERN FRENCH LEGAL PHILOSOPHY. Translated by Mrs. Franklin
W. Scott and Joseph P. Chamberlain. With an editorial preface by Arthur 
W. Spencer and with introductions by John B. Winslow and F. P. Walton. 
The modern legal philosophy series 7. New York, Kelley, 1968. LXVI,578 p.

MORTIMORE, G. W.: A n  Id eal o f  E q u ality . In: Mind 77 (1968) 222-242.
OLIVECRONA, Knut Hans Karl: II d ir itto  com e fa tto . A cura di Silvana 

Castignone. Civiltà del diritto 17. Milano, Giuffrè, 1967. XVII,172 p. 
2000 L.

OPOCHER, Enrico: C on sid erazion i su a lcu n i eq u ivo c i in eren ti a l sign ificato  
assio logico d e lla  n ozio n e d i , ,n a tu ra  d ella  co sa “. In: RIFD 44 (1967) 
589-597, 45 (1968) 490-497.

ORECCHIA, Rinaldo: La f i lo s o f ía  d e l d ir itto  n e lle  u n iversita  ita lian e  
1 9 0 0 - 1 9 6 5 .  Saggio di bibliografía. Pubblicazioni deüTstituto di Filosofía 
del Diritto dell’Universitá di Roma, Sezione Bibliográfica 1. Milano, 
Giuffrè, 1967. XLIV,468 p. 4500 L.

PASINI, Dino: E ssere e d o v e r  essere, va lid ità  e ualore d e l d iritto . In: RIFD 44 
(1967) 616-626.

PEIDRÓ PASTOR, Ismael: Lógica y  D erecho. In: AFD 12 (1966) 241-287.
PENNOCK, J. Roland: L a w ’s N atu ra l B ent. In: Eth 79 (1968/69) 222-228. 

(II 5.2)
PERELMAN, Chaim: D ro it, m ora le  e t p h ilosop h ie . Preface de Michel 

Villey. Bibliothèque de philosophie du droit 8. Paris, Librairie Générale de 
Droit et de Jurisprudence, 1968. VIII,146 p. 19.50 Fr.f. (II 5.3)

PHILOSOPHIE HULDIGT DEM RECHT. Hans Kelsen, Adolf Merkl, Alfred 
Verdross: Ehrendoktoren der Universität Salzburg. Erinnerungsband zum 
1. Juni 1967. Red.: Wilhelm Schaup-Weinberg. Wien • Frankfurt a. M. • 
Zürich, Europa-Verlag, 1968. 80 S. 12.50 s.Fr.

PIOVANI, Pietro: L inee d i u n a  f i lo s o f ía  d e l d ir itto . 3.a edizione riveduta. 
Padova, CEDAM, 1968. VIII,326 p. 4000 L.

POUND, Roscoe: S o c ia l c o n tro l th rough  law. Hamden/Conn., Archon 
Books, 1968. 374 p.

PUY, Francisco: M ed itación  so b re  e l v a lo r  d e l D erech o. In: Boletín de la 
Universidad Compostelana 75/76 (1967/68) 187-211.

QUAESTIONES ET RESPONSA. Ein rechtsphilosophisches Gespräch für 
Erik Wolf zum 65. Geburtstag, veranstaltet am 15. Juli 1967 von Schülern 
und Freunden unter Leitung von Thomas Würtenberger. Wissenschaft und 
Gegenwart 39. Frankfurt a. M., Klostermann, 1968. 43 S. 3.80 DM. *

QUINTAS, Avelino Manuel: P osib ilidades y  lim ites de la lógica ju ríd ica . 
In: AFD 12 (1966) 95-103.

RADBRUCH, Gustav: D er M ensch im R echt. Ausgewählte Vorträge und Auf
sätze über Grundfragen des Rechts. Kleine Vandenhoeck-Reihe 51/52/52a.
3. Auflage. Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1969. 130 S. 4.80 DM.

REALE, Miguel: F ilo so fía  ju ríd ica  y  T eoría  G en era l d e l D erecho. In: AFD 12 
(1966) 105-114.
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RODRIGUEZ PANIAGUA, José María: D erech o  N atu ra l y  n o rm a  de la 
M oralidad. In: AFD 13 (1967/68) 149-159.

ROSTOW, Eugene V.: Law , p o w e r, an d  th e  p u rs u it o f  peace . Roscoe Pound 
lectureship series, 1966. Lincoln, University of Nebraska Press, 1968. 
XVIII,133 p.

SÁNCHEZ DE LA TORRE, Angel: Los va lo res d e l D erecho. In: AFD 13 
(1967/68) 161-172.

STOECKLI, Walter A.: T opic an d  A rg u m en ta tio n . The contribution of Vieh- 
weg and Perelman in the field of methodology as applied to law. In: 
ARSP 54 (1968) 581-591.

STRASSER, Johano: D ie B edeutung des h yp o th etisch en  Im p era tivs in d er  
E thik B runo Bauchs. Mainzer philosophische Forschungen 8. Bonn, 
Bouvier, 1967. 162 S. 19.50 DM. [Bibliographia 159-162]. *

TREVES, Renato: M etafísica  e m eto d o lo g ía  nella  f i lo s o f ía  d e l d ir itto . In: 
RIFD45 (1968) 546-566.

VALLE ITURRIAGA, José Luis del: E l im p erio  d e l derecho. Discurso 
leído el día 17 de febrero de 1969 y contestación de Juan Becerril y 
Antón Miralles. Madrid, Real Academia de Jurisprudencia y Legislación,
1969. 210 p.

VILLEY, Michel: C o n tro  l ’u m anesim o n el d iritto . In: RIFD 44 (1967) 
670-682.

— C o n tre  l ’hum anism e ju rid iq u e . In: APD 13 (1968) 199-208.
— , ,S e in “ u n d  ,,S o lle n “ im E rfah ru n gsb ereich  des R echts. Un point de vue 

d’historien. In: APD 13 (1968) 333-338.
WALTER, Robert: K elsen s R ech tsleh re  im Sp iegel rech tsp h ilosop h isch er  

D iskussion in Ö sterreich . In: OeZR 18 (1968) 331-352.
ZANFARINO, Antonio: II d o v e r  essere n e lla  socio log ía  d e l d iritto . In: 

RIFD 44 (1967) 627-635.

2 .4 .2  RECHTSPHILOSOPHIE, HANDBÜCHER -  PHILOSOPHIE DU DROIT, MANUELS -  
PHILOSOPHY OF LAW, TEXTS

BINDER, Julius: P h ilosop h ie  des R ech ts. Neudruck der 1. Aufl. Berlin 1925. 
Aalen, Scientia, 1967. LIII.1063 S. 160.- DM.

COING, Helmut: G rundzüge d er R ech tsp h ilosop h ie. 2. Aufl. Berlin, de 
Gruyter, 1969. XV,369 S. *

HENKEL, Heinrich: In tro d u c c ió n  a la F ilo so fía  d e l D erecho. Fundamentos 
de Derecho. Trad. del alemán de Enrique Gimbernat Ordeig. Biblioteca 
Política Taurus 14. Madrid, Taurus, 1968. 757 p. * (vol. IV)

KELSEN, Hans: L in eam en ti di d o ttrin a  p u ra  d e l d iritto . Piccola biblioteca 
Einaudi 95. Torino, Einaudi, 1967. 227 p. 1000 L. * (vol. II)

LASSON, Adolf: S ystem  d er R ech tsp h ilo sop h ie . Nachdruck. Berlin • Leipzig, 
Guttentag, 1882. Berlin, de Gruyter, 1967. XVI,708 S. 104.— DM.
v. II 2.1 : Larenz.
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3 . WESEN DES RECHTS -  NATURE DU DROIT -  NATURE OF LAW

BARATTA, Alessandro: R icerch e  su essere e d o v e r  essere n e l l ’esperienza  
n o rm ativa  e n e lla  scienza d e l d ir itto . Milano, Giuffrè, 1968. 100 p. 1000 L. 

BINDER, Julius: R e c h tsb e g riff u n d  R ech tsid ee. Bemerkungen zur Rechts
philosophie Rudolf Stammlers. Neudruck der Ausgabe Leipzig 1915. 
Aalen, Scientia, 1967. XVI,316 S. 55 .- DM.

EHRLICH, Eugen: R ech t u n d  Leben. Gesammelte Schriften zur Rechtstat
sachenforschung und zur Freirechtslehre. Ausgewählt und eingeleitet von 
Manfred Rehbinder. Schriftenreihe des Instituts für Rechtssoziologie und 
Rechtstatsachenforschung der Freien Universität Berlin 7. Berlin, Duncker& 
Humblot, 1967. 252 S. 36.60 DM.

ENGISCH, Karl: D ie Id ee  d er K o n k re tis ie ru n g  in R ech t u n d  R echtsw issen 
sc h a ft u n serer Z eit. Abhandlungen der Heidelberger Akademie der Wissen
schaften, Philosophisch-Historische Klasse, Jg. 1953, Abh. 1. 2., ergänzte 
Auflage. Heidelberg, C. Winter, 1968. XIV,323 S. 32 .- DM. (II 5.1) 

— La idea de co n crec ió n  en e l D erech o . Trad. de Juan José Gil Cremades. 
Pamplona, Ediciones Universidad de Navarra, 1968. 544 p. 500.— pías. 
(II 5.1)

FROSINI, Vittorio: La s tru ttu ra  d e l d ir itto . Université di Catania, Pubbli- 
cazioni délia Facoltà di giurisprudenza 45. 2.a edizione. Milano, Giuffrè,
1968. 206 p.

GARCIA MAYNEZ, Eduardo: D iscusión  de algunas teorías rec ien tes sobre  
la n o c ió n  de o rd en  ju ríd ico . In: Dián 12 (1966) 3-28, 13 (1967) 79-110. 

GARRN, Heino: R ech tsw irk sa m k eit u n d  fa k tisc h e  R echtsgeltung. Ein Beitrag 
zur Rechtssoziologie. In: ARSP 55 (1969) 161-179. *

HAUSER, Raimund: N orm , R ech t u n d  S taat. Überlegungen zu Hans Kelsens 
Theorie der Reinen Rechtslehre. Forschungen aus Staat und Recht 6. 
Wien • New York, Springer, 1968. VIII,168 S. 200.- S, 8 .-  S, 32 .- DM. 
[Bibliographia 164-165]. *

JHERING, Rudolf von: L aw  as a m eans to  an end. Translated from the 
German by Isaac Husik. With an editorial preface by Joseph H. Drake, and 
with introductions by Henry Lamm and W. M. Geldart. The modern 
legal philosophy series 5. New York, Kelley, 1968. LIX,483 p.

KUSSBACH, Erich: R ech t u n d  K u ltu r . Der Rechtsbegriff bei Huizinga. In: 
ARSP 54 (1968) 179-216.

LOPEZ CALERA, Nicolás Maná: L a es tru c tu ra  lóg ico-rea l de la norm a  
ju ríd ica . Col. Mundo Científico, Serie Jurídica. Madrid, Editora Nacional,
1969. XIX,188 p. 100.- pías.

LUHMANN, Niklas: P ositives R ech t u n d  Ideologie. In: ARSP 53 (1967) 
531-569.

PECZENIK, Aleksander: Ju r is tic  D e fin itio n  o f  Law . In: Eth 78 (1967/68) 
255-268.
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SALDANHA, Nelson: On the O rigin o f  Law. Historical and Axiological Sides 
of the Problem. In: ARSP 55 (1969) 1-7.

SAYAG, Alain: Essai su r le besoin  c réa teu r du d ro it. Préface de Jean 
Carbonnier. Bibliothèque de droit privé 94. Paris, Librairie générale de 
droit et de jurisprudence, 1969. 320 p. 38.— Fr.f.

STAMMLER, Rudolf: The th e o ry  o f  ju stice . Translated by Isaac Husik. 
With appendixes by François Geny and John C. H. Wu. The modern legal 
philosophy series 8. New York, Kelley, 1969. XII,591 p.

STOYANOVITCH, K.: Le d om aine du d ro it. Paris, Librairie Générale de 
Droit et de Jurisprudence, 1967. VI,519 p. 61.90 Fr.f. *

TODESCAN, Franco: A  p ro p o sito  d e lla  va lid ité  g iu rid ica  in O livecrona. In: 
RIFD45 (1968) 631-640.

VANQUICKENBORNE, Marc: S o m e suggestions f o r  a th eo ry  o f  legal 
concepts. In: Studia philosophica Gandesia (Gent) 5 (1967) 47-73.

— Q uelques ré fle x io n s su r la n o tio n  de valid ité. In: APD 13 (1968) 185-197.
VIDETTA, Francesco P.: Il co n c e tto  di , ,n o rm a  v a lid a “ secon d o  A l f  R oss in 

„O n Law  an d  J u s t ic e “. In: RIFD 45 (1968) 333-359.
WELZEL, Hans: D ie E ntstehung des m od ern en  R ech tsb egriffs . In: St 8 

(1969) 441-448.
v. Il 4.5 : Moriondo.

4.1 RECHTSQUELLEN, ALLGEMEIN -  SOURCES DU DROIT, GÉNÉRALITÉS -  
ORIGIN OF LAW, GENERAL WORKS

DIESSELHORST, Malte: D ie N atu r d er S ach e als au ßergesetzlich e R ech ts
q u elle  v e rfo lg t an d er R ech tsp rechu n g  z u r  S a ld o th eo rie . Tübingen, Mohr, 
1968. VIII,251 S. 32.50/37.50 DM.

4.2 AUTORITÄT -  AUTORITÉ -  AUTHORITY

WELTE, Bernhard: E sencia y  recto  uso d e l p o d er. Versión española, del 
alemán, por Jesús Aguirre. Cuadernos Taurus 81. Madrid, Taurus, 1968. 
61 p. 40.— ptas. (V 5.3.1) * (vol. II)

4.3 GESETZ -  LOI -  LAW

ACHTERBERG, Norbert: A n tin o m ien  verfassu ng gestaltend er G ru n d en tsch ei
dungen. In: St 8 (1969) 159-180.

BARZIN, Marcel: Du co n trô le  de la c o n s titu tio n n a lité  des lois. In: Bulletin de 
l ’Académie Royale (Lettres) (Bruxelles) 53 (1967) 335-350.

BERCHTOLD, Klaus: D er B undespräsident. Eine Untersuchung zur Ver
fassungstheorie und zum österreichischen Verfassungsrecht. Forschungen 
aus Staat und Recht 9. Wien • New York, Springer, 1969. XIV,354 S. 
396.— S., 63.— DM., 15.75 S. [Bibliographia 348-349].
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CHELI, Enzo: P o te re  rego lam en tare  e s tru ttu ra  costitu zion a le. Milano, 
Giuffré, 1967. XI,480 p. 4200 L.

GARCÍA DE VERCHER, Roberto -  LAGÜENS MARQUESÁN, Gerardo: 
P olítica  y  d erech o. Introducción al Derecho Constitucional español 
comparado. 3. edición. Madrid, Roberto Garcia de Vercher, 1969. 318 p. 
230.- ptas. (V 5.4.2.3.1)

GOEDECKE, Robert: W hat are  the Princip ies o f  A m erican  C o n stitu tio n a l 
L aw ? In: Eth 78 (1967/68) 17-31.

GONZALEZ CASANOVA, José A.: C om u n icación  hu m an a y  com u n id ad  
p o lítica . Una aproximación al Derecho Público. Biblioteca Universitaria 
Tecnos. Madrid, Tecnos, 1968. 276 p.

HAENEL, Albert: D as G esetz im fo rm e lle n  u n d  m aterie llen  Sinne. 2., unver
änderte Auflage, Reprografischer Nachdruck der 1. Auflage Leipzig 1888. 
Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1968. VI,255 S. 37.— DM.

JESCH, Dietrich: G esetz u nd  V erw altung. Eine Problemstudie zum Wandel 
des Gesetzmäßigkeitsprinzipes. Tübinger rechtswissenschaftliche Abhand
lungen 2. 2., unveränderte Auflage. Tübingen, Mohr, 1968. XIII,258 S. 
28.-/32.50 DM. [Bibliographia 238-250], (V 5.4.2.3.3)

LEISNER, Walter: A n tig esch ich tlich k e it des Ö ffen tlich en  R ech ts? Zum 
Problem des evolutionistischen Denkens im Recht. In: St 7 (1968) 
137-163.

SCHINDLER, Dietrich: V erfassungsrecht u n d  sozia le  S tru k tu r. 4., unverän
derte Auflage = Abdruck der 2. Auflage von 1944. Zürich, Schulthess, 
1967. VIII,162 S. 15 .- s.Fr.

SCHUMANN, Claus-Dieter — Hrsg.: V erfassungsrecht. Zu den Grundrechten 
und den Grundsätzen des Rechtsstaates nach dem Grundgesetz für die 
Bundesrepublik Deutschland vom 23. Mai 1949. Ausgewählt und bearbei
tet von Claus-Dieter Schumann. Slg. Höchstrichterliche Rechtsprechung. 
Berlin • Frankfurt a. M., Vahlen, 1968. XII,254 S. 22.30 DM.

WOOZLEY, A. D.: W hat is w ron g w ith  re tro sp ective  law ? In: PhQu 18 
(1968) 40-53.

4.5 RECHTSPRECHUNG -  JURISPRUDENCE

ARIENS, Willem: La tâche du ju g e  à  l ’ép oq u e actu elle . In: Conc (f) 1969, 
45, 87-96.

— D ie A u fg ab e des R ich ters in d ieser Z eit. In: Conc (d) 5 (1969) 379-385.
BEITRÄGE ZUM RICHTERRECHT. Vorträge in der Sektion für Rechts- und 

Staatswissenschaft anläßlich der Generalversammlung der Görres-Gesell- 
schaft in Mainz 1967. Görresgesellschaft zur Pflege der Wissenschaft, 
Veröffentlichung der Sektion für Rechts- und Staatswissenschaft, N. F. 5. 
Paderborn, Schöningh, 1968. 51 S. 4.80 DM.

BIRKE, Wolfgang: R ich terlich e  R ech tsan w en du n g  u nd  g ese llsch a ftlich e  A u f
fassungen. Köln, Schmidt, 1968. 59 S. 9.50 DM. [Bibliographia]. *
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BÖHME, Wolfgang — Hrsg.: W eltanschauliche H intergründe in d e r  R ech t
sprechung. Vorträge. Karlsruhe, Müller, 1968. 156 S. 9.80 DM. [Biblio- 
graphia 81-84].

GROSSMAN, Joel B. -  TANENHAUS, Joseph -  ed.: F ro n tie rs  o f  Ju d ic ia l  
Research. Edited by Joel B. Grossman and Joseph Tanenhaus. With the 
Assistance of Edward N. Muller. New York • London • Sydney • Toronto, 
Wiley, 1969. XVIII,492 p. 140s. *

HECK, Philipp: D as P rob lem  d er R echtsgew innung. Gesetzesauslegung und 
lnteressenjurisprudenz. Begriffsbildung und lnteressenjurisprudenz. Mit 
einem Nachwort von Josef Esser. Studien und Texte zur Theorie und 
Methodologie des Rechts 2. Bad Homburg v. d. H. • Berlin ■ Zürich, 
Gehlen, 1968. 229 S. 26 .- DM.

JUSTIZ IM WANDEL DER GESELLSCHAFT. Mit Beiträgen von Werner 
Sarstedt, Gustav W. Heinemann, Fritz Werner, Kurt Sontheimer, Martin 
Haug. Kirche und Gesellschaft 36. Stuttgart • Berlin, Kreuz, 1968. 78 S.
4.80 DM. *

LESNODORSKI, Boguslaw: Ju ges p ro fessio n n e ls  e t  é lém en t p o p u la ire  
(XVIIIe-XXe siècles). In: RIDC 20 (1968) 287-306.

MORIONDO, Ezio: L ’ideo logía  d élia  m ag istra tu ra  italiana. Introduzione di 
R. Treves. Bari, Laterza, 1967. XXX,351 p. 3200 L. (II 3) 

NIETHAMMER-VONBERG, Christiane: P arte ip o litisch e  B etätigung d e r  R ich 
ter. Deutsches Recht und rechtsvergleichender Überblick. Schriften zum 
öffentlichen Recht 86. Berlin, Duncker & Humblot, 1969. 164 S.
29.80 DM.

REYNOLD, Frédéric: 7"he ju d g e  as law m aker. London, MacGibbon & Kee, 
1967. 96 p. 21s.

SARTORIUS, Rolf: The Ju s tific a tio n  o f  the Ju d ic ia l D ecision. In: Eth 78 
(1967/68) 171-187.

WEIMAR, Robert: P sych olog isch e S tru k tu re n  rich te rlich e r E ntscheidung. 
Basel • Stuttgart, Helbling & Lichtenhahn, 1969. VII,219 S. 32.— DM. 
[Bibliographia 213-219]. 
v. II 2.2: Werner; II 7.1: Küper.

5.1 RECHTSNORMEN, ALLGEMEIN -  NORMES DU DROIT, GÉNÉRALITÉS -  
FUNDAMENTALS OF LAW, GENERAL WORKS

BOBBIO, Norberto: S cien za  g iu rid ica  tra  essere e d o v e r  essere. In: RIFD 45 
(1968) 475-486.

FROSINI, Vittorio: O sservazion i su lle re laz io n i a l tem a ,,E ssere e d o v e r  essere 
n elle  con cez io n i so cio log ich e  d e l d i r i t to “. In: RIFD 45 (1968) 487-489. 

LAUTMANN, Rüdiger: N orm en im B ereich  d er Ju risp ru d en z  u n d  Sozio logie. 
In: ARSP 54 (1968) 523-537.

VALIDATION OF NEW FORMS OF SOCIAL ORGANIZATION, edited 
by authorization of the American section of the International Association
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for Philosophy of Law and Social Philosophy by Gray L. Dorsey and 
Samuel I. Shuman. Presented at Gardone Riviera, Italy, September 11, 
1967, in connection with the World Congress on Philosophy of Law 
and Social Philosophy. In: ARSP, Beiheft, N. F. 5 (1968) IX,159 p. *
v. I 11.1: Kalinowski; II 3: Engisch.

5 .2  GERECHTIGKEIT-JU S T IC E

ABBAGNANO, Nicola: D iritto  e g iustizia . In: Scritti scelti, con introduzione 
di Norberto Bobbio a cura di Giovanni De Crescenzo e Pietro Laveglia. 
Torino, Taylor, 1967. 205-210.

BODENHEIMER, Edgar: T reatise on  ju stice . New York, Philosophical 
Library, 1967. 314 p.

CASTAN TOBENAS, José: La idea de la ju stic ia . (Su trayectoria doctrinal y 
la problemática de sus contenidos). Madrid, Reus, 1968. 212 p.

ELORDUY, Eleuterio, SJ: L a ep iq u eya  en la so cied ad  cam biante. Teoría de 
Suarez. In: AFD 13 (1967/68) 229-253.

HOLLAND, R. H. Code -  SCHWARZENBERGER, G. -  ed.: Law , Ju s tice  
and E q u ity . Essays in tribute to G. W. Keeton. London, Pitman • Dobbs 
Ferry, Oceana, 1967. XVI,192 p. 60s.

MULVANEY, Robert J.: The E arly  D eve lo p m en t o f  L e ib n iz ’s C o n cep t o f  

Ju stice . In: JHI 29 (1968) 53-72.
PERELMAN, Chaim: Ü ber die G erech tigk eit. Mit einer Einleitung von 

Theodor Viehweg. Beck’sche Schwarze Reihe 45. München, Beck, 1967. 
163 S. 9.80 DM. *

TEBALDESCHI, Ivanhoe: Ju s tific a tio n  a n d  Ju s tice  as Topics o f  the „N ew  
R h e to ric “. In: ARSP 54 (1968) 89-107.

YNTEMA, Hessel E.: E q u ity  in the C iv il L aw  a n d  th e  C om m on  Law . In: 
AJCL 15 (1967) 60-86.

ZANFARINO, Antonio: P lu ra lism o socia le  e idea d i g iustizia. Pubblicazioni 
dell’Istituto di filosofía del diritto dell’Università di Roma, Serie III, 1. 
Milano, Giuffrè, 1967. 246 p. 2000 L.

ZIZAK, Giovanni: L ’idea d i g iu stiz ia  com e fo n d a m e n to  d e l d ir itto . In: 
RRFC62 (1968) 314-326.
v. II 2.4.1: Pennock.

5.3 RECHT UND MO RAL -  DROIT ET MORALE -  LAW AND MORALITY

BAUMANN, Jürgen: Paragraph 1 7 5 . Über die Möglichkeit, die einfache, 
nichtjugendgefährdende und nichtöffentliche Homosexualität unter Er
wachsenen straffrei zu lassen. Zugleich ein Beitrag zur Säkularisierung des 
Strafrechts. Slg. Demokratie und Rechtsstaat. Berlin • Neuwied, Luchter
hand, 1968. 204 S. 14.80 DM.

BÖHME, Wolfgang — Hrsg.: V erb o t d e r  P o rn o g ra p h ie? Gesellschaftsstruktur
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und sexuelle Sucht. Slg. Der Kreis, Reihe Dokumentation, D 9. Stuttgart, 
Radius-Verlag, 1968. 76 S. 5.80 DM.

BUCOLO, Placido: C iu stiz ia  e m oralita . ln: Teoresi (Catania) 23 (1968) 
68- 101 .

CAMPBELL, A. H.: L a m ora le  della  d isub b id ienza  alia legge. In: RIFD 44
(1967) 655-669.

DEVLIN, Patrick: The en fo rc em e n t o f  m orals. Oxford paperbacks 137.
London ■ New York, Oxford University Press, 1968. XIV,139 p. 6s. 

GOTTLIEB, Gidon: The logic o f  choice. An investigation of the concepts of 
rule and rationality. London, Allen and Unwin, 1968. 188 p. 30s.

KRIELE, Martin: R ech t u nd  M o ra l u nd  d ie P ro b lem atik  d e r  R einen  R ech ts
lehre. Erwiderung auf Walter: Die Trennung von Recht und Moral im 
System der Reinen Rechtslehre. In: OeZR 17 (1967) 382-384.

LALAGUNA, Enrique: B em erkungen zum  II. K a p ite l d er , ,R einen  R ech ts
le h re “ Hans K elsens. In: ARSP 54 (1968) 379-387.

MACIA MANSO, Ramón: Ju rid ic id a d  y  m o ra lid ad  en Suárez. Oviedo, 
Instituto de Estudios Jurídicos, Secretariado de Publicaciones de la 
Universidad, 1967. XXIV,169 p. (II 10.3.3)

MAYER, Helmuth: Les tran sfo rm atio n s de la m orale  en A llem ag n e e t leu r  
in flu ence su r le d ro it penal. In: RIDP 38 (1967) 483-499.

MÜLLER, Hans-Peter: D ie stra frech tlic h e  B eu rte ilu ng  d e r  unzüchtigen V er
ö ffen tlich u n g en  (A rt. 2 0 4  S tG B ). Ein Beitrag zur Methodologie strafrecht
licher Interpretation. Zürcher Beiträge zur Rechtswissenschaft, N. F. 283. 
Zürich, Schulthess, 1968. XVI,203 S. 20.— s.Fr.

NEUPERT, Arthur: F ried en sord n u n g  gegen sozia lschäd liche S ex u a litä t. Ein 
Veto gegen den Libertinismus der Strafrechtsreform. Die rationale Recht
fertigung einer Friedensordnung der Neuen Welt gegen die Strafrechtsre
form der Alten Welt zugunsten der Aggression asozialer Sexualität, 
insbesondere der Homosexualität. Rote Robor-Reihe. Hückeswagen, Robor, 
1968. 159 S. [Bibliographia 156-159].

NEWMAN, Ralph A.: I du e live lli d ella  m ora lita  nel d iritto . In: RIFD 45
(1968) 18-26.

NIEMEIER, Gottfried — Hrsg.: Ich schw öre. Theologische und juristische 
Studien zur Eidesfrage. München, Kaiser, 1968. 119 S. 7.80 DM, 9.40 s.Fr. * 

OTT, Sieghart: C hristlich e A sp ek te  u n serer R ech tso rd n u n g. Slg. Demokratie 
und Rechtsstaat. Neuwied • Berlin, Luchterhand, 1968. 219 S. 15.80 DM. 
(Bibliographia 207-219]. *

PHELAN, G. B.: L aw  an d  m o ra lity . In: G. B. Phelan, Selected papers. 
Edited by Arthur G. Kirn, CSB. Toronto, Pontifical Institute of Mediaeval 
Studies, 1967. 191-212.

WAHLE, Eberhard: Z u r R efo rm  des S exu a lstra frech ts. Ein zusammenfassen
der Bericht über den Stand der Diskussion. Frankfurt a. M. • Berlin, 
Metzner, 1969. 81 S. 7.80 DM. (II 7.1)
v. I 4.4.2: Proceedings.; II 2.3: Jorion; II 2.4.1: Perelman; II 7.1: Reichert.
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5 .4  ÖFFENTLICHE MEINUNG ALS RECHTSNORM -  OPINION PUBLIQUE 
COMME NORME DU DROIT -  PUBLIC OPINION AS FUNDAMENTAL OF LAW

RIEZLER, Erwin: D as R echtsgefühl. Rechtspsychologische Betrachtungen. 
3. Auflage. München, Beck, 1969. VIII,192 S. 20.— DM.

6.1 RECHTSSUBJEKT, ALLGEMEINES -  SUJET DE DROIT, EN GÉNÉRAL -  
THE SUBJECT OF RIGHTS, IN GENERAL

DENNINGER, Erhard: R ech tsp erson  u nd  S o lid a ritä t. Ein Beitrag zur Phäno
menologie des Rechtsstaates unter besonderer Berücksichtigung der Sozial
theorie Max Schelers. Frankfurt a. M. • Berlin, Metzner, 1967. XI,342 S. 
72 .- DM. (I 6) *

6.2 .1  SUBJEKTIVES RECHT, ALLGEMEIN -  DROIT SUBJECTIF, GÉNÉRALITÉS -  
INDIVIDUAL RIGHTS, GENERAL WORKS

FROSINI, Vittorio: Las tran sfo rm acion es d e l D erech o  su b jetivo . In: AFD 13 
(1967/68) 267-274.

— Le trasfo rm az io n i socia li e il d ir it to  soggettivo. In: RIFD 45 (1968) 
112-118.

HELLE, Ernst: D er S ch u tz  d er P ersön lich keit, d er E hre u nd  des w irtsc h a ft
lichen R u fes im P riva trech t. Vornehmlich auf Grund der Rechtsprechung. 
2., erweiterte Auflage. Tübingen, Mohr, 1969. VII,284 S. 48.50/54.— DM.

HENKE, Wilhelm: D as su b jek tive  ö ffe n tlic h e  R echt. Tübingen, Mohr, 1968. 
147 S. 21 .- DM. *

THOSS, Peter: Das su b jek tive R ech t in d er g lied sch aftlich en  B indung. Zum 
Verhältnis von Nationalsozialismus und Privatrecht. Frankfurt a. M., 
Europäische Verlagsanstalt, 1968. 155 S. 20.— DM. [Bibliographia 151- 
155].

UNRUH, Georg-Christoph von: S u b je k tiv e r  R ech tssch u tz u nd  p o litisch e  F re i
heit in d e r  v o rk o n stitu tio n e llen  S taa tsleh re  D eutschlands. Kieler rechts
wissenschaftliche Abhandlungen 10. Hamburg, Hansischer Gildenverlag 
Heitmann, 1969. 21 S. 4.80 DM. (V 5.2.1)

VILLEY, Michel: Le d ro it de l ’individu chez H obbes. In: APD 13 (1968) 
209-231.

6 .2 .2  MENSCHENRECHTE -  DROITS DE L'HOMME -  HUMAN RIGHTS

BARBERA, Augusto: I  p rin c ip i co stitu z io n a li d ella  lib ertä  person a le. Milano, 
Giuffrè, 1967. 234 p. 2000 L.

BEA, Agostino — COLOMBO, Carlo — LEFEBVRE, Giuseppe: C om m en to  
alla d ich iarazion e Sulla libertä  relig iosa ,D ignitatis hum anae'. Prefazione di 
Vittorio Morero. Milano, Massimo, 1967. 207 p. 1100 L.

BERNARD, Paul — MARCHAND, Daniel: Die k lin ische B ehandlung von  
G eisteskranken. In: JIJK 9, 2 (1968) 38-51. *

BETTERMANN, Karl August: G ren zen  d er G ru n drechte . Vortrag. Schriften-



166 11. Rechtsphilosophie • Philosophie du droit

reihe der Juristischen Gesellschaft e. V. Berlin 33. Berlin, de Gruyter, 
1968. 29 S. 6 .-  DM.

BRAUD, Philippe: La n o tio n  de lib erté  p u b liq u e  en d ro it  fran ça is. Préface 
de Georges Dupuis. Bibliothèque de droit public 76. Paris, Librairie 
Générale de Droit et de Jurisprudence, 1968. VI,476 p. 55.— Fr.f. [Biblio- 
graphia 445-455]. *

BUERGENTHAL, Thomas — KEWENIG, Wilhelm: Z um  B e g r iff  d e r  C ivil 
R ights in A r t ik e l 6 A b sa tz  1 d er E uropäischen  M en sch enrechtsko nventio n . 
In: AV 13 (1967) 393-411.

CABRANES, José A.: The P ro tec tio n  o f  H um an R igh ts b y  the O rganization  
o f  A m erican  S tates. In: AJIL 62 (1968) 889-908.

CAÑADA, Pedro: E l d erech o  a l erro r. Col. Studia Helvetica Friburgensia. 
Barcelona, Herder, 1968. 164 p.

CARRILLO DE ALBORNOZ, Angel Francisco: R elig ious lib erty . Translated 
by John Drury. New York, Sheed and Ward, 1967. XIII,209 p.

CASSIN, René: D ro its  de l ’h om m e e t m éth o d e  com p arative. In: RIDC 20 
(1968) 449-492.

CATTOLICESIMO E LIBERTÀ. Introduzione di Nazareno Fabbretti. Docu- 
menti nuovi 2. Milano, Mondadori, 1968. 302 p. 1000 L.

COBB, Sanford Hoadley: The rise o f  relig ious lib e rty  in A m erica . A history. 
New York, Cooper Square Publishers, 1968. XX,541 p.

CORVEZ, Maurice, OP: La lib erté  religieuse. Etudes religieuses 774. 
Bruxelles, La Pensée catholique • Paris, Office Général du Livre, 1968. 
112 p. 63 .- Fr.b.

DEL VECCHIO, Giorgio: L a D éc la ra tio n  des d ro its  de l ’hom m e e t du c ito yen  
dans la R évo lu tio n  fran ça ise . Traduit de l’italien par Antoinette Pellevant 
Gini. Coll. Fondation européenne Dragan, Contributions à l’histoire de la 
civilisation européenne. Rome, Fondation européenne Dragan • Paris, 
Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1968. 110 p. 10.— Fr.f.

LOS DERECHOS HUMANOS. Col. Cuadernos Ciencia Nueva. 4.a edición. 
Madrid, Ciencia Nueva, 1968. 61 p. 25.— ptas.

LOS DERECHOS HUMANOS. Declaraciones y Convenios Internacionales. 
Con un estudio preliminar de Antonio Truyol. Madrid, Tecnos, 1968. 
160 p. 60.— ptas.

DROITS DE L’HOMME. In: JM 10 (1968/69) 147-256.
LES DROITS DE L’HOMME EN DROIT INTERNE ET EN DROIT INTER

NATIONAL. Colloque international sur la Convention européenne des 
droits de l ’homme, Vienne, 18-20 octobre 1965. Préface de W. J. Ganshof 
Van der Meersch. Université libre de Bruxelles, Institut d’études euro
péennes, Grands colloques européens 1. Bruxelles, Presses universitaires de 
Bruxelles, 1968. 590 p. 765.— Fr.b.

EBBINGHAUS, Julius: D as k antische S ystem  d er R ech te  des M enschen  un d  
Bürgers in se in er gesch ich tlich en  u n d  a k tu e llen  B edeutung. In: Gesammelte 
Aufsätze, Vorträge und Reden. Hildesheim , Olms, 1968. 161-193.
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ENSAYOS SOBRE LA LIBERTAD RELIGIOSA. Por Roger Aubert y otros. 
Traducción del francés por Roberto Coll Vinent. Vivir el Concilio 4. 
Barcelona, Estela, 1967. 241 p. 130.— ptas. (I 11.2.2)

L'ERMENEUTICA DELLA LIBERTÀ RELIGIOSA. Scritti di: E. Castelli, 
H. Gouthier, S. Cotta, R. Panikkar, J. Splett, P. Prini, G. Vahanian,
X. Tilliette, H. W. Bartsch, P. Ricoeur, R. Schaeffler, C. Bruaire, H. Ott,
J. M. Robinson, G. Pàttaro, A. Vergote, A. de Waelhens, J. Marias,
R. Marié, D. M. Mackinnon, G. Morra, M. Vereno, J. Brun, A. Caracciolo,
S. Breton, I. Mancini, P. Henrici, F. Theunis, G. Derossi, F. Bianco, 
A. Córtese. In: ArchF (1968) 2/3, 646 p.

GARCIA GOMEZ, Alberto: La p e rso n a  y  los d erech os h um anos en e l d erech o  
in tern acion al. In: HumNL 8 (1967) 567-574.

GENTZ, Manfred: Z u r V erh ältn ism äß igk eit von  G ru n d rech tse in g riffen . In: 
NJW 21 (1968) 1600-1607.

GONZÁLEZ CASANOVA, José Antonio: L os d erech os hum anos. Los suple
mentos de Cuadernos para el Diálogo 4. Madrid, Edicusa, 1968. 51 p. 
30.— ptas.

GREEN, N. A. Maryan: D ro its  so ciau x  e t n orm es régionales. In: JDI 96
(1969) 58-71.

DIE GRUNDRECHTE. Handbuch der Theorie und Praxis der Grundrechte. 
I: Die Grundrechte in der Welt, 2. Halbband. Red.: Hans Carl Nipperdey. 
Berlin, Duncker & Humblot, 1967. 546-1045 S. [Bibliographia], 

GURADZE, Heinz: D ie E uropäische M e n sch e n rec h tsk o n v e n tio n . Konvention 
zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten nebst Zusatzproto
kollen. Kommentar. Berlin. • Frankfurt a. M., Vahlen, 1968. XX,276 S. 
28 .- DM. [Bibliographia XV XVIJ. *

HENRICI, Pierre, SJ: La lib erté  religieuse com m e p ro b lè m e  herm éneu tiqu e. 
In: Greg 50 (1969) 150-158.

L’HERMÉNEUTIQUE DE LA LIBERTÉ RELIGIEUSE. Actes du colloque 
organisé par le Centre international d’études humanistes et l’Institut 
d’études philosophiques de Rome, rassemblés par Enrico Castelli. Coll. 
Philosophie de l ’esprit. Paris, Montaigne, 1968. 608 p. 42.— Fr.f. 

HERRMANN, Manfred: D er S ch u tz  d e r  P ersön lich k eit m d e r  R ech tsleh re  
des 16 . bis 18 . Ja h rh u n d erts . Dargestellt an Hand der Quellen des Huma
nismus, des aufgeklärten Naturrechts und des Usus modernus. Beiträge 
zur neueren Privatrechtsgeschichte 2. Stuttgart • Berlin • Köln • Mainz, 
Kohlhammer, 1968. 89 S. 18.40 DM. [Bibliographia 83-89].

HERSCH, Jeanne — dir.: Le d ro it  d ’ê tre  un  hom m e. Recueil de textes 
préparé sous la direction de Jeanne Hersch. Paris, Unesco, 1968. 588 p. 
35.—Fr.f., 10.—S, 60s. [Bibliographia 563-588 ]. *

HUMPHREY, John P.: The U nited  N atio ns Sub-C om m ission  on  th e  P réven 
tion  o f  D iscrim in atio n  an d  the P ro tec tio n  o f  M inorities. In: AJ1L 62 
(1968) 869-888.
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JOANNES, F. V. — ed.: C atto licesim o  e liberta. Introduzione di N. Fabbretti. 
Milano, Mondadori, 1967. 320 p. 1000 L.

KÄGI, Werner: F aire  des d ro its  de l ’hom m e une réalité. Nos tâches, nos 
responsabilités. Trad, de Perle Bugnion-Secretan. Neuchâtel, La Baconnière, 
1968. 64 p. 5.— Fr.s.

— I d ir itt i  d e ll ’u om o e la lo ro  realizzazione. Nostri compiti e nostra correspon- 
sabilità. Versione ampliata di una conferenza. Trad, di Piero Zanetti. 
Bellinzona, Istituto éditoriale ticinese, 1968. 62 p. 5.— Fr.s.

KAUFMANN, Otto K.: L e itb ild  M enschenrechte . In: Or 32 (1968) 105-109.
KHOL, Andreas: D er M en sch enrechtskata log  d er V ölkergem ein sch aft. Die 

Menschenrechtskonventionen der Vereinten Nationen. Zum Jahr des Men
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KONVENTION ÜBER DIE BESEITIGUNG ALLER RASSENDISKRIMI
NIERUNG VOM 7. MÄRZ 1966. International Convention on the 
Elimination of all Forms of Racial Discrimination. In: AV 13 (1967) 
429-438. (I 10.7)

KONVITZ, Milton R. — ed.: B ill o f  R ights R eader. Leading Constitutional 
Cases. Fourth Revised and Enlarged Edition. Ithaca/N. Y., Cornell 
University Press, 1968. 1224 p. 15.— S.

KOREY, William: The k ey  to hum an rights. Implementation. International 
conciliation 570. New York, Carnegie Endowment for International 
Peace, 1968. 70 p.
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Supreme Court in American life. New York, Free Press, 1968. X,239 p.

LAUTERPACHT, Sir Hersh: In te rn a tio n a l law  and hum an rights. Hamden/ 
Conn., Archon Books, 1968. XVI,475 p. (II 6.6)

LA LIBERTÉ RELIGIEUSE. Déclaration „Dignitatis humanae“ (7 décembre 
1965). Coll. Vivre le Concile. Tours • Paris, Marne, 1967. 240 p.

LOBO ALONSO, José Antonio: In te rp re tac ió n  de la lib ertad  religiosa. 
In: EsFil 17 (1968) 551-568.

MAIHOFER, Werner: R ech tsstaa t u n d  m enschliche Würde. Frankfurt a. M., 
Klostermann, 1968. 160 S. 9.80 DM. *
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6d.
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— F reed om  o r to le ran ce? The Declaration on religious freedom of Vatican 
Council II, the text with commentary in the context of the church- 
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hum anos. Madrid, Gregorio del Toro, 1968. 183 p.
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Neuausgabe. Frankfurt a. M., Scheffler, 1968. 312 S. 16.—/18.— DM. 
[Bibliographia 302-308]. *

THIRY, Andrés: L ib ertad  religiosa y  lib e rta d  cristiana. Trad, de Pilar 
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V 5.2.1: Colliard, Humphrey, Ludwig.

6 .2 .3  RECHTSGLEICHHEIT -  ÉGALITÉS DES DROITS -  
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ju ríd ic a ?  In: AFD 12 (1966) 289-296.

SCHNUR, Roman: L ’in flu en ce  du D o y en  M au rice H auriou dans les p a y s  
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Facoltà di Giurisprudenza 22. Milano, Giuffrè, 1967. 282 p. 2500 L.

ISENSEE, Josef: S u b sid iaritä tsp rin zip  u nd  V erfassungsrecht. Eine Studie 
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172 II. Rechtsphilosophie • Philosophie du droit
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1968. 175 S. 22 .- DM. [Bibliographia 157-172],

HILCKMAN, Anton: D ie g esp a lten e W elt u n d  das V ölk errech t. In: ARSP 55 
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XXXI,901 p. 100.— Fr.s. [Bibliographia P. Guggenheim XIX-XXXI]. 

SCHAUMANN, Wilfried — HABSCHEID, Walther J.: D ie Im m u n itä t aus
ländischer S ta a ten  nach V ö lk errech t u nd  deutschem  Z ivilp rozessrech t. 
Arbeiten der 2. Studienkommission der Deutschen Gesellschaft für Völker
recht. Berichte von Wilfried Schaumann und Walther J. Habscheid. 
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[Bibliographia 295-297].
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Otto Backes, Stephan Quensel. Tübingen, Mohr, 1968. 133 S. 15.— DM. *

— Besonderer Teil: Sexualdelikte. Straftaten gegen Ehe, Familie und Per
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174 II. Rechtsphilosophie • Philosophie du droit

— W eitere S tre itsc h rifte n  z u r S tra frech ts re fo rm . 10 Beiträge. Bielefeld, 
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Duncker & Humblot, 1968. 127 S. 19.80 DM.
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in the philosophy of law. Oxford, Clarendon Press, 1968. IX,271 p. 28s.

HOFMANN, Rudolf — SAX, Walter: D er Ideologie-T äter. Referate. Veröffent
lichungen der Katholischen Akademie der Erzdiözese Freiburg 5. Karlsruhe, 
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OPP, Karl-Dieter: K rim in a litä t u n d  G ese llsch aftsstru k tu r. Eine kritische



178 II. Rechtsphilosophie • Philosophie du droit

Analyse soziologischer Theorien abweichenden Verhaltens. Strafrecht, 
Strafverfahren, Kriminologie 26. Neuwied • Berlin, Luchterhand, 1968. 
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RICARDI, Fabio: II m ito  d élia  pena, ln: RFN 59 (1967) 752-759.
RUDORF, Alfred: W illensfreiheit, S ch u ld  u n d  S tra fvo llzu g . Zürich, Keller, 
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S tra frech t. Vortrag, gehalten vor der Gesellschaft Hamburger Juristen am 
1. Dezember 1967. Recht und Staat in Geschichte und Gegenwart 356/357. 
Tübingen, Mohr, 1968. 39 S. 4.50 DM. *
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1968. XX,274 S. 24 .- DM. [Bibliographia XV-XX], *

MAUD, Albert: En co n tra  de la p en a  de m uerte. Traducción del francés 
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Quelle & Meyer, 1969. 231 S. 18.— DM.

HENTIG, Hartmut von: S ystem zw an g  u nd  Selbstbestim m ung. Über die 
Bedingungen der Gesamtschule in der Industriegesellschaft. Stuttgart, 
Klett, 1968. 176 S. 9.50 DM. [Bibliographia 150-152). *

MARITAIN, Jacques: The ed u cation  o f  man. Ed. Donald and Idella Gallagher.
Notre Dame/Ind., University of Notre Dame Press, 1967. 191 p. 2.25 S. 

NEUE ASPEKTE DER REFORMPÄDAGOGIK. Studien zur Anthropologie 
und Pädagogik bei Kerschensteiner, Dewey und Montessori. Von Theresia 
Hagenmeier, Werner Correll, Brigitte van Veen-Bosse. Mit einer Einführung 
von Otto Friedrich Bollnow. Anthropologie und Erziehung 11. 2. Auflage. 
Heidelberg, Quelle & Meyer, 1968. 160 S. 16.— DM.

NIPKOW, Karl Ernst: C hristlich e B ild un g sth eorie  u n d  S ch u lp o litik . Deutsches 
Institut für Bildung und Wissen 1958-1968. Gütersloh, Mohn, 1969. 208 S. 
34 .- DM. *

NOLTE, Ernst: S in n  u nd  W idersinn d er D em ok ratisieru n g  in d e r  U niversität.
Slg. Rombach.'Freiburg i. Br., Rombach, 1968. 77 S. 5.— DM. 

OBERMAYER, Klaus: R eligious S ch o o ls  and  R elig ious F reed om . Proposals 
for Reform of the German Public School System. In: AJCL 16 (1968) 
552-562.

OBREGÓN BARREDA, Luis: La ed u cación  en la m ente d e l V aticano IL.
Madrid, Studium, 1968. 408 p. 200.— ptas.

PETERS, Richard Stanley — ed.: The C on cep t o f  E d u ca tio n . New York, 
Humanies Press • London, Routledge & Kegan Paul, 1967. VIII,223 p. 
6 .-  S, 30s.

PROHASKA, Leopold — Hrsg.: F am ilien erzieh u ng in S ta d t u n d  Land. 
Veröffehtlichung des Instituts für Vergleichende Erziehungswissenschaft 
Salzburg 22. Wien • München, Österreichischer Bundesverlag für Unter
richt, Wissenschaft und Kunst, 1967. 176 S. 16.50 DM. [Bibliographia].
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REVOLUTION STATT REFORM? Der Student in Hochschule und Gesell
schaft. Studien und Berichte der Katholischen Akademie in Bayern 44. 
Würzburg, Echter, 1968. 150 S. 9.50 DM.

ROEDER, Peter Martin: E rziehung u n d  G esellsch aft. Ein Beitrag zur 
Problemgeschichte unter besonderer Berücksichtigung des Werkes von 
Lorenz von Stein. Marburger Forschungen zur Pädagogik 1. Weinheim, 
Beltz, 1968. X,450 S. 44 .- DM.

RUSSELL, Bertrand Arthur William: E d u cation  an d  the so c ia l Order. 
New édition. London, George Allen & Unwin • Don Mills/Ontario, 
Thomas Nelson, 1967. 150 p. 7s 6d, 1.75 Can.l

SCHULREFORM UND RECHT. Kulturbeirat beim Zentralkomitee der 
Deutschen Katholiken, Berichte und Dokumentationen 8. Köln, Bachem, 
1967. 73 S. 5.60 DM.

SHERMIS, Sherwin Samuel: P h ilosop h ie  fo u n d a tio n s  o f  éd u cation . Cincinna- 
ti/Ohio, American Book Co., 1967. 292 p. 3.60 3t.

STADT, GESELLSCHAFT, SCHULE. Grundlagen und Zukunft der städti
schen Schulen. Vorträge, Aussprachen, Ergebnisse und Podiumsdiskussion 
des Schulkongresses Deutscher Städte am 5. und 6. Juni 1967 in Dortmund. 
Neue Schriften des Deutschen Städtetages 21. Stuttgart ■ Köln, Kohl
hammer, 1967. 114 S. 9.80 DM.

SWOMLEY, John M., Jr.. R elig ion , th e  s ta te  an d  the schools. New York, 
Pegasus, 1968. 220 p.

TAUTSCHER, Anton: D ie S te llu n g  des L ehrers in d e r  G e se lh c h a ft von  
h eu te  o d e r  D ie Begegnung von  W irtsch aft u n d  Schu le. Sozial- und wirt- 
schaftskundliche Schriftenreihe 5. Wien, Sparkassenverlag, 1968.31 S. 9.— S.

TEXTES CHOISIS SUR L’ÉCONOMIE DE L’ÉDUCATION. Articles, essais 
et autres textes tirés des œuvres, anciennes ou récentes, d’économistes qui 
ont traité des rapports entre économie et éducation. Paris, Unesco, 1968. 
945 p. 12.50 Fr.f.

TRÖGER, Walter: E litenbildung. Überlegungen zur Schulreform in einer 
demokratischen Gesellschaft. München • Basel, Reinhardt, 1968. 417 S. 
27 .- DM. (III 17.9)

ULSHÖFER, Robert — REBEL, Karlheinz — Hrsg.: G ym n asium  u n d  S o z ia l
w issenschaften . Wege zur Demokratisierung der Schule. Slg. Neugestaltung 
des Bildungswesens. Heidelberg, Quelle & Meyer, 1968. 229 S. 19.60 DM. 
[Bibliographia].

WEBER, Erich — Hrsg.: D e r E rziehungs- u n d  B ild u n g sb eg riff im  2 0 . J a h r 
h u n dert. Slg. Klinkhardts pädagogische Quellentexte. Bad Heilbrunn/Obb., 
Klinkhardt, 1969. 157 S. 8.40 DM. [Bibliographia 154-157].

WEBER, Hermann: S ch u le , S ta a t u nd  R eligion. In: St 8 (1969) 493-512.
ZWEITES VATIKANISCHES ÖKUMENISCHES KONZIL: E rk lärung über 

die ch ristlich e  E rziehung. Authentischer lateinischer Text der Acta Aposto- 
licae Sedis. Deutsche Übersetzung im Auftrag der deutschen Bischöfe.
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Mit einer Einleitung von Joseph Höffner. Münster, Aschendorff, 1967. 
43 S. 2.80 DM. (I 11.2.2)
v. V 10: Berkson.

8 . GEMEINDE -  COMMUNE -  MUNICIPALITY

AMÉRY, Jean: M acht S ta d t lu ft  f r e i?  Zum Problem der Verstädterung. In: 
SRs 68 (1969) 412-420.

ARSENE-HENRY, Xavier: La ville  im m inente . In: Études 330 (1969) 20-47. 
AUZELLE, Robert: Où en est l ’u rb an ism e? In: LV 17, 90 (1968) 55-74. 
CAILLOT, Robert: E xigences hum aines de l ’u rb an isation . In: LV 17, 90 

(1968) 75-82.
GIST, Noël — FLEIS, Sylvia: L a so cied ad  urbana. Barcelona, Omega, 1968. 

780 p. 600.— ptas.
JOLIF, Jean-Yves: La ville, p ro je t  hum ain. In: LV 17, 90 (1968) 83-94. 
KLAGES, Helmut: D e r N achbarschaftsgedanke u nd  d ie  n ach b arliche  W irk

lich k e it in d e r  G ro ß stad t. Schriftenreihe des Vereins für Kommunal
wissenschaften e. V. Berlin, 20. 2. Auflage. Stuttgart • Berlin • Köln • Mainz, 
Kohlhammer, 1968. 211 S. 32.— DM. [Bibliographia 207-211],

LEDRUT, Raymond: L ’espace so c ia l de la ville. Problèmes de sociologie 
appliquée à l ’aménagement urbain. Coll. Société et humanisme. Paris, 
Editions Anthropos, 1969. 370 p. 39.15 Fr.f.

RAYMOND, Marie-Geneviève: Id éo log ies du  logem ent e t o p p o sitio n  ville- 
cam pagne. In: RFS 9 (1968) 191-210.

ROTH, Werner: D o r f  im  Wandel. Struktur und Funktionssysteme einer 
hessischen Zonenrandgemeinde im sozial-kulturellen Wandel. Eine empiri
sche Untersuchung. Frankfurt a. M., Hassmüller, 1968. 359 S. *

SALIN, Edgar -  BRUHN, Niels -  MARTI, Michel -  Hrsg.: Polis u n d  Regio. 
Von der Stadt- zur Regionalplanung. Frankfurter Gespräch der List Gesell
schaft, 8.-10. Mai 1967. Protokolle, Gutachten, Materialien. Im Auftrag 
der List Gesellschaft herausgegeben von Edgar Salin, Niels Bruhn, Michel 
Marti. Veröffentlichungen der List Gesellschaft e. V. 57, Reihe D: Gut
achten und Konferenzen. Basel, Kyklos • Tübingen, Mohr, 1967. 
XXVI,411 S. 36.-/39.50 DM. *

11 . NATION

CHRIST, Hans: D ie R o lle  d er N atio n en  in E uropa. G estern , h eute, m orgen?  
Ein Diskussionsbeitrag zum Thema „Europa, ja, aber wie?“ Kleine Europa
bibliothek 3. 3., überarbeitete und erweiterte Auflage. Andernach, Pontes, 
1968. 93 S. * (vol. III)
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12 .1 .1  BERUF, ALLGEMEINES -  PROFESSIÖN, GÉNÉRALITÉS -  
PROFESSION, GENERAL WORKS

ÄUßERT, Jean-Marie: L a P ro fession  en  ta n t que fo n c t io n  dans la so cié té . In: 
Conc (£) 1969, 45, 11-24.

— D er B e ru f  als F u n k tio n  in d e r  G esellschaft. In: Conc (d) 5 (1969) 338-347. 
CAVALLO, Bruno: L o  ,s ta tu s' p ro fessio n a le . I: Parte generale. Collana degli 

Annali della facoltá di giurisprudenza dell’Universitä di Genova 12/1. 
Milano, Giuffré, 1967. 232 p. 2000 L. *

DAHEIM, Hansjürgen: D e r B e r u f  in d e r  m od ern en  G esellsch aft. Versuch einer 
soziologischen Theorie beruflichen Handelns. Beiträge zur Soziologie und 
Sozialphilosophie 13. Köln • Berlin, Kiepenheuer & Witsch, 1967. 313 S. 
24.— DM. [Bibliographia 295-313]. *

SCHOLTISSEK, Herbert: D ie B eru fs fre ih e it u n d  d e r  R ege lun gsvorb eha lt des 
A rt. 1 2  A bs. 1 GG. In: KÜCHENHOFF, Günther -  Festgabe 203-214.

12.2.1 BERUFSVERBÄNDE, ALLGEMEINES -  ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES, 
GÉNÉRALITÉS -  PROFESSIONAL GROUPS, GENERAL WORKS

BENNEMANN, Josef: V erbände — von  d er L ast ih rer E rneuerung. Fromms 
Taschenbücher 55. Osnabrück, Fromm, 1968. 132 S. 4.80 DM. [Biblio
graphia 131-132].

CONTRIBUCIÓN AL ESTUDIO DE LOS CUERPOS INTERMEDIOS. Actas 
de la VI Reunión de Amigos de la Ciudad Católica, Madrid, 28-29 octubre 
1967. Madrid, Speiro, 1968. 252 p. 100.— ptas.

13.1 DER STAAT ALS GESELLSCHAFT, ALLGEMEINES -  L ’ÉTAT COMME 
SOCIÉTÉ, GÉNÉRALITÉS -  STATE AS COMMUNITY, GENERAL WORKS

CICERO, Marcus Tullius: D e r S taa t. Übersetzt, erläutert und mit einem 
Essay: Zum Verständnis des Werkes, herausgegeben von Rainer Beer. 
Rowohlts Klassiker der Literatur und der Wissenschaft 162: Lateinische 
Literatur 6. 2. Auflage. Reinbek b. Hamburg, Rowohlt, 1967. 137 S. 
2.20 DM. [Bibliographia 123-124]. (V 3.4.1)

DEL BO, Dino: V erso un n u o vo  asso lu tism o ? Stato nazionale e modello 
comunitario. Firenze, Vallecchi, 1967. 149 p. 1800 L. (III 15.9) 

FELICETTI, Francesco: L a s tru ttu ra  p o lít ic a  d e lla  societa . Collana „Orienta- 
menti” 6. Cosenza, Pellegrini, 1968. 192 p.

KUHN, Helmut: D e r S ta a t. Eine philosophische Darstellung. München, Kösel, 
1967. 478 S. 6 8 . - DM.

WEINACHT, Paul-Ludwig: S taat. Studien zur Bedeutungsgeschichte des 
Wortes von den Anfängen bis ins 19. Jahrhundert. Beiträge zur politischen 
Wissenschaft 2. Berlin, Duncker & Humblot, 1968. 263 S. 48.60 DM. 

WOESNER, Horst: D as neue S taatssch u tzs tra frech t. In: NJW 21 (1968) 
2129-2136. (II 6.4)
v. II 2.4.1: Brimo.
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13.2 NATUR DES STAATES -  NATURE DE L’ETAT -  
NATURE OF THE STATE

BRUCE, Maurice : The com ing o f  the W elfare S ta te . 4th ed., reset. London, 
Batsford, 1968. 374 p. 45s.

DOERIG, J. A.: F rancisco  Suärez ( 1 5 4 8 - 1 6 1 7 )  u n d  Je a n  Ja cq u es  R ousseau  
( 1 7 1 2 - 1 7 7 8 )  — eine K o n fro n ta t io n  ih rer S taatsau ffassun g en . In: Cs 23 
(1967/68) 907-912.

FORSTHOFF, Ernst — Hrsg.: R ech tss ta a tlich k e it u nd  S o z ia lstaa tlich k e it. 
Aufsätze und Essays. Wege der Forschung 118. Darmstadt, Wissenschaft
liche Buchgesellschaft, 1968. VIII,618 S. 49.— DM. *

KRINSKY, Fred — BOSKIN, Joseph: The w e lfa re  sta te . Who is my 
brother’s keeper? The Insight series. Beverly Hills/Calif., Glencoe Press, 
1968. 132 p.

MAGER, Wolfgang: Z u r E ntstehu n g d es m o d ern en  S taatsb eg riffs . Akademie 
der Wissenschaften und der Literatur, Abhandlungen Geistes- und Sozial
wissenschaftliche Klasse, Jg. 1968, Nr. 9. Mainz, Verlag der Akademie der 
Wissenschaften und der Literatur • Wiesbaden, Steiner, 1968. 106 S. 
16.60 DM. [Bibliographia 102-106].

PASINI, Dino: S u l rap p o rto  tra  S ta to -g o ve m o  e S ta to -so c ie ta . In: RIFD 45 
(1968) 267-332.

PASSERIN D’ENTREVES, Alexander: The n o tio n  o f  th e  sta te . An intro- 
duction to political theory. London ■ New York, Oxford University Press, 
1967. 233 p. 35s 6d, 5.60 8. (V 2.2)

— La d o ttr in a  d e llo  S ta to . Elementi di analisi e di interpretazione. 
2.a edizione. Torino, Giappichelli, 1967. XVI,329 p. 3500 L. (V 2.2)

— La n o tio n  de l ’E tat. Traduit de l ’anglais par Jean R. Weiland. Philosophie 
politique 2. Paris, Sirey, 1969. 288 p. 32.— Fr.f. (V 2.2) *

RUCK, Erwin: D ie L e ib n iz ’sche S taatsidee. Aus den Quellen dargestellt. 
Neudruck der Ausgabe Tübingen 1909. Aalen, Scientia, 1969. IV,109 S. 
18 .- DM. (V 1)

SCHLUCHTER, Wolfgang: E ntscheidung fü r  den  so zia len  R ech tsstaat. 
Hermann Heller und die staatstheoretische Diskussion in der Weimarer 
Republik. Köln • Berlin, Kiepenheuer & Witsch, 1968. 300 S. 26.— DM. 
[Bibliographia 291-298], *

ZACHER, Hans F.: S ozia le  G le ich h eit. Zur Rechtsprechung des Bundesver
fassungsgerichts zu Gleichheitssatz und Sozialstaatsprinzip. In: AöR 93 
(1968) 341-383. 
v. III 16.3.1: Berthold.

13 .4  GESELLSCHAFTSPOLITIK -  POLITIQUE SOCIETAIRE -  
SOCIAL POLICY

FR1EDL, Gerhard A.: G esellsch a ftsp o litik  in D eutsch land. Analyse und Aus
blick. München • Wien, Olzog, 1967. 175 S. 18.50 DM. [Bibliographia 
171-172]. *
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GUERRERO, Fernando: En to m o  ,,E l n u evo  estado  in d u str ia l“, d e l p ro fe s so r
J. K . G alb raith . Comentario. In: Arbor 69, 266 (1968) 97-105.

13.6 BEVÔLKERUNGSPOL1TIK -  POLITIQUE DÉMOGRAPHIQUE -  
POPULATION POLICY

MALTHUS, Thomas Robert: P rim er en sayo  so b re  la p o b lac ió n . Prólogo 
„Robert Malthus (1766-1834): el primer economista de Cambridge“, por 
John Maynard Keynes. Trad, del inglés por Patricio de Azcárate Diz. 
Trad, del prólogo por José Vergara. El Libro de Bolsillo 15. 2. edición. 
Madrid, Alianza Editorial, 1968. 317 p.

MEAGHER, John C.: L a  loi, les p ro p h è te s , e t  le d éve lo p p em en t des p eup les. 

In: JM 10 (1968/69) 54-77.
QUINN, Francis X. -  ed.: P o p u la tio n  eth ics. Washington, Corpus Books, 

1968. 144 p.
SARRIÉS, Luis: P osib ilid ad es de u n a  p o lít ic a  d em ográfica  re stric tiv a  en  la 

E ncíclica „ P o p u lo ru m  P ro g ressio “. In: Arbor 69, 266 (1968) 31-49.

13 .7 STAATSHAUSHALT -  BUDGET DE L’ÉTAT -  STATE BUDGET

BRUPBACHER, Felix: D ie rech tsstaatlich e  P ro b lem atik  d e r  S teu eram n estie . 
Zürcher Beiträge zur Rechtswissenschaft, N. F. 292. Zürich, Schulthess, 
1968. XVI,155 S. 2 4 .- s.Fr.

GUTACHTEN ZUR REFORM DER DIREKTEN STEUERN (EINKOMMEN
STEUER, KÖRPERSCHAFTSTEUER, VERMÖGENSTEUER UND ERB
SCHAFTSTEUER) IN DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND. Er
stattet vom Wissenschaftlichen Beirat beim Bundesministerium der Finan
zen, Bad Godesberg. Schriftenreihe des Bundesministeriums der Finanzen 
9. Bonn, Stollfuß, 1967. 90 S.

JÖHR, Walter Adolf: P ro b lem e d e r  S teu eram n estie  m it b eson d erer B erück
sichtigung d e r  L eh ren  vo n  d e r  G ren zm o ra l u n d  d e r  A n tin o m ie  d e r  W erte. 
In: BRIEFS, Goetz — Festschrift 493-514.

14 .3 UNTERENTWICKELTE LÄNDER -  PAYS EN VOIE DE DÉVELOPPEMENT -  
UNDERDEVELOPED COUNTRIES

BASTIANETTO, Raoul: E ssai su r le dém arrage des p a y s  sous-développés. 
Coll. Temps de l ’histoire. Paris, Cujas, 1968. 380 p. 45.— Fr.f. (IV 15)

BEHRENDT, Richard Fritz: S ozia le  S tra teg ie  fü r  E ntw icklu n gslän der. Ent
wurf einer Entwicklungssoziologie. Slg. Welt im Werden. 2., ergänzte 
Auflage. Frankfurt a. M., Fischer, 1968. 667 S. 22.— DM.

BOREL, Paul: L es tro is  révo lu tio n s du  d éve lop p em en t. Coll. Développement 
et civilisations. Paris, Editions ouvrières, 1968. 348 p. 28.— Fr.f.

CALVEZ, Jean-Yves, SJ: Église e t  d éve lop p em en t. In: Greg 49 (1968) 
623-636.

CAMARA, Helder: L e tiers-m onde trahi. Coll. Remise en cause. Paris • 
Tournai • Rome, Desclée, 1968. 153 p. 12.— Fr.f.
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COMMENT AMENER LE CHANGEMENT SOCIAL DANS DES COLLECTI
VITÉS EN VOIE DE DÉVELOPPEMENT. Enquête internationale basée 
sur l ’avis d’experts: Herbert H. Hyman, Gene N. Levine, Charles R. 
Wright. Genève, Institut de Recherche des Nations Unies pour le Dévelop
pement Social, 1967. X,250 p. 14.— Fr.s.

CONFÉRENCE SUR LA COOPÉRATION MONDIALE POUR LE DÉVELOP
PEMENT, BEYROUTH, 21-27 AVRIL 1968: Les Eglises fa c e  au  p ro b lè m e  
du d éve lop p em en t. La Conférence sur la coopération . . . organisée par 
la Commission de recherche sur la société, le développement et la paix. 
Rapport officiel présenté au Conseil ceucuménique des Eglises et à la 
Commission pontificale Justice et paix. Genève, Conseil ceucuménique des 
Eglises, 1968. 68 p. 3.50 Fr.s. (I 11.2.1)

— W orld d eve lop em en t. The challenge to the Churches. The Conference on 
World Coopération for Development . . . sponsored by the Exploratory 
Committee on Society, Development and Peace. The official report to the 
World Council of Churches and the Pontifical Commission Justice and 
Peace. Geneva, Ecumenical Center, 1968. 65 p. 3.50 s.Fr. (I 11.2.1)

— W eltentw ick lung. Die Herausforderung an die Kirchen. Konferenz für welt
weite Zusammenarbeit in Entwicklungsfragen . . . veranstaltet von dem 
Ausschuß für Gesellschaft, Entwicklung und Frieden. Offizieller Bericht 
an den Ökumenischen Rat der Kirchen und die Päpstliche Kommission 
für Gerechtigkeit und Frieden. Genf, Ökumenisches Zentrum, 1968. 71 S. 
3.50 s.Fr. (I 11.2.1)

DICKINSON, Richard: La règle e t  le n iveau. Les Eglises et le développement 
socio-économique dans le tiers-monde. Genève, Conseil œcuménique des 
Eglises, 1968. 120 p. 6.80 Fr.s. (IV 15)

— Les Eglises e t le d éve lo p p em en t so cio-écon om iq ue. Quelques problèmes 
de principe et de stratégie. In: JM 10 (1968/69) 315-328.

EISERMANN, Gottfried — Hrsg.: S o z io lo g ie  d e r  E n tw ick lu n gslän der. Stutt
gart • Berlin • Köln • Mainz, Kohlhammer, 1968. 195 S. 16.80 DM. *

ENGELMANN, Konrad: B uild ing  co o p e ra tiv e  m o vem en ts in d evelop in g  
cou n tries. The sociological and psychological aspects. Praeger special 
studies in international économies and development. New York, Praeger, 
1968. XIV,238 p.

FORDERUNGEN DER BEIRUTER KONFERENZ ZUR ENTWICKLUNGS
POLITIK. In: HK 22 (1968) 267-269.

HEINTZ, Peter: E in sozio log isch es P arad igm a d e r  E n tw ick lu n g  mit besonde
rer Berücksichtigung Lateinamerikas. Stuttgart, Enke, 1969. VIII,332 S. 
48.—/53.— DM. *

JACKSON, Barbara [Ward]: V ers l ’op u len ce  e t  la lib erté  des p eu p les?  
Traduit de l’anglais par Adrien Venne, Richard Weil-Brenner et Arthur 
R. St-Germain. Terre nouvelle 3. Ottawa, Centre Catholique de l ’Université 
Saint-Paul, 1967. 111 p. 1.50 1

KOCH, Ulrich — OSNER, Karl: E n tw ick lu n g : d e r  neue N am e fü r  Friede.
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Auf dem Weg zu einer Welt-Sozialpolitik. In: SZ 182 (1968) 167-180. 
LAUTREC, Pierre: R éfle x io n s  su r l ’assistance a u x  p a y s  du  tiers-m onde. 

In: Études 328 (1968) 307-321.
LEBRET, Louis Joseph, OP: D éve lo p p em en t = R év o lu tio n  so lid aire . Avec 

la collaboration de R. Delprat et M. F. Desbruyères. Paris, Editions 
Ouvrières, 1967. 192 p.

NELL-BREUNING, Oswald von, SJ: R om , G e n f  u n d  die E n tw ick lu n gsh ilfe . 
In: Cs 24 (1968/69) 817-825.

PARMAR, S. L.: C o n cem  f o r  M an in th e  Q uest f o r  D eve lop m en t. In: EcRev 
19 (1967) 353-362.

VAN BAELEN, L.: M o rale  du  d éve lop p em en t. Le problème des pays en 
voie de développement. Préface de L. Jannssens. Le Puy-Lyon, Mappus, 
1968. 176 p. 14 .- Fr.f. (IV 15)

WARD, Barbara: R ich  and  P o o r  N ations. In: EcRev 20 (1968) 354-370. 
ZAPOTOCZKY, Klaus: F ried e  s ta tt  R eich tu m . Soziologische Überlegungen 

zur Entwicklungshilfe. Die neue Veritas-Reihe 8. Wien • Linz • Passau, 
Veritas-Verlag, 1968. 132 S. 39.80 S., 6.60 DM.

ZIMMERMANN, Gerd: S o z ia le r  W andel u n d  ö k o n o m isch e  E n tw icklu n g. 
Mit einem Vorwort von G. Eisermann. Bonner Beiträge zur Soziologie 7. 
Stuttgart, Enke, 1969. XI,159 S. 26.— DM. [Bibliographia 149-159]. * 
v. IV 15: Gendarme.

15.1 SOZIALE GRUPPEN IM ALLGEMEINEN -  GROUPES SOCIAUX, GÉNÉRALITÉS -  
SOCIAL GROUPS, GENERAL WORKS

BOLTE, Karl Martin -  KAPPE, Dieter -  NEIDHARDT, Friedhelm: S ozia le  
Schichtung. Beiträge zur Sozialkunde, Reihe B, Struktur und Wandel der 
Gesellschaft 4. 2., überarbeitete Auflage. Opladen, Leske, 1968. 119 S. 
7.— DM. [Bibliographia 113-119].

VEITER, Theodor -  Festschrift: HUMANITAS ETHNICA. Menschenwürde, 
Recht und Gemeinschaft. Festschrift für Theodor Veiter. Dargeboten zum 
60. Lebensjahr im Auftrag eines Freundeskreises von Franz Hieronymus 
Riedl. Ethnos 5. Wien • Stuttgart, Braumüller, 1967. 427 S. 396 S. 
[Bibliographia Theodor Veiter 418-427].*

15.2 M ASSE, KLASSE ETC -  MASSE, CLASSES ETC -  M ASS, CLASSES ETC

ARON, Raymond: La lo tta  d i classe. Trad. di Fulvia Namer Airoldi. Milano, 
Comunità, 1967. 284 p. 2700 L. * (vol. IV)

CORNU, Roger — LAGNEAU, Janina — éd.: H iérarchies e t classes sociales.
Textes. Collection U2 79. Paris, Armand Colin, 1969. 320 p. * 

DAHRENDORF, Ralf: C o n flic t a fte r  class. New perspectives on the theory of 
social and political conflict. The third Noël Bruxton lecture of the 
University of Essex, 2 March 1967. Noël Bruxton lectures 1967. London, 
Longmans, 1967. 33 p. 6s.
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ELLUL, Jacques: M étam orp ho se du bourgeois. Coll. Liberté de l’esprit.
Paris, Calmann-Lévy, 1967. 304 p. 16.50 Fr.f.

GREY, Alan L. — ed.: C lass an d  p e rso n a lity  in so c ie ty . Coll. An Atherton 
controversy. New York, Atherton Press, 1969. 190 p.

HOFSTEE, E. W.: L ab o u r a t th e  crossroads. In: SocN 4 (1968) 98-116. * 
ILLUMINATI, Augusto: S ocio lo g ía  e classi sociali. Saggi 399. Torino, 

Einaudi, 1967. 140 p. 1500 L.
JACKSON, John Archer — ed.: S o c ia l s tra tific a tio n . Sociological studies 1.

London, Cambridge University Press, 1968. IX,238 p.
LANDTMAN, Gunnar: The orig in  o f  th e  in eq u a lity  o f  th e  so c ia l classes.

New York, Greenwood Press, 1968. XV,444 p.
LAROQUE, Pierre: Les classes sociales. Que sais-je? 341. Paris, Presses 

universitaires, 1968. 128 p. 3.— Fr.f.
MARTINEZ GALDEANO, José R.: Las clases sociales en M ax Weber. In: 

RIS 26, 101-102 (1968) 5-18.
MOUSNIER, Roland: Les h iérarch ies sociales de 1 4 5 0  à  nos jo u rs . Collection 

Supérieure, Série L’historien 1. Paris, Presses universitaires, 1969. 196 p. 
9 .-  Fr.f.

PERPIÑA, Antonio: E stru ctu ra  so c ia l d e l cap ita lism o industria l. In: RIS 25, 
99-100 (1967) 17-42.

PROBLÈMES DE STRATIFICATION SOCIALE. Actes publiés par Roland 
Mousnier. Université de Paris, Faculté des lettres' et sciences humaines, 
Centre de recherches sur la civilisation de l’Europe moderne, Colloque 
international, 19-21 décembre 1966, Travaux 5. Paris, Presses Universitaires, 
1968. 283 p. 30 .- Fr.f.

RECALDE, José Ramón: La C on cien cia  d e  C lase. Col. Punto de Vista.
Barcelona, Nova Terra, 1967. 122 p. 75.— ptas.

RIPEPE, Eugenio: M arxism o, so cio log ía  e classi sociali. In: RIFD 45 (1968) 
392-405.

SEIDEL, Bruno — JENKNER, Siegfried — Hrsg.: K lassenbildung u nd  Sozial- 
schichtung. Wege der Forschung 137. Darmstadt, Wissenschaftliche Buch- 
gesellschaft, 1968. XVI, 446 S. 45.30 DM.

WÔSSNER, Jakobus: C ito yen  u nd  B ourgeois. Das Bürgertum als Soziale 
Struktur — Aufgabe oder Ende? In: SJGVV 87 (1967) 691-705.
v. I 10.4: Lepp; I 11.7.2: Klassen . . .; V 2.2: Poulantzas.

15.9 INTERESSENVERBÁNDE UND STAAT -  LES ASSOCIATIONS D’INTÉRÊTS 
ET L ’ÉTAT -  SYNDICATES AND THE STATE

v. III 13.1: Del Bo.
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16.1 SOZIALE HILFSTÄTIGKEIT, ALLGEMEINES -  ASSISTANCE SOCIALE, 
GÉNÉRALITÉS -  SOCIAL ASSISTANCE, GENERAL WORKS

BÄUERLE, Wolfgang: S o z ia la rb e it u n d  G esellsch aft. Sozialpädagogisches 
Forum 4. Weinheim • Berlin, Beltz, 1967. 127 S. 12.— DM.

BIESTEK, Felix: Wesen u nd  G ru n dsätze d e r  h e lfen d en  B eziehung in d er  
sozialen  E in zelh ilfe . Aus dem Amerikanischen übersetzt von Martha 
Krause-Lang. 2. Aufl. Freiburg i. Br., Lambertus, 1968. 139 S.

FRIEDLANDER, Walter A.: In tro d u c tio n  to  so c ia l w e lfa re . Prentice-Hall 
sociology sériés. 3d ed. Englewood Cliffs/N.J., Prentice-Hall, 1968. 
XII,605 p.

PERLMAN, Helen H.: S ozia le  E in ze lh ilfe  als p ro b le m lö sen d er Prozess. Aus 
dem Amerikanischen übersetzt von Anne Kohn-Feuermann und Helmut 
Baus unter Mitarbeit von Annedore Schultze. Freiburg i. Br., Lambertus, 
1969. 287 S. 25 .- DM. *

PERSÖNLICHE HILFE IM SYSTEM DER SOZIALEN SICHERUNG. Sozial
arbeit heute. Bericht über die Hauptausschußtagung am 27. und 28. Okto
ber 1966 in Mannheim. Schriften des Deutschen Vereins für öffentliche 
und private Fürsorge 238. Frankfurt a. M., Deutscher Verein für öffentliche 
und private Fürsorge, 1967. VI,58 S. 12.30 DM. *

PETERS, Helge: M o d ern e F ürsorge u nd  ih re L eg itim ation . Eine soziologische 
Analyse der Sozialarbeit. Dortmunder Schriften zur Sozialforschung 36. 
Köln • Opladen, Westdeutscher Verlag, 1968. 136 S. 16.50 DM. [Biblio- 
graphia 133-136]. * 
v. III 16.3.3.5: Trevisan.

16.2 FREIE HILFSTÄTIGKEIT -  ASSISTANCE PRIVÉE -  PRIVATE ASSISTANCE

KRIMM, Herbert: Z u r W esensbestim m ung d e r  D iakon ie. In: ZEE 12 (1968) 
49-53. *

LEVERKUS, J. Christoph — WIEKEN, Klaus: E igentum sbildung u n d  A lte rs v o r
sorge bei A n g eh örigen  d es se lbständigen M itte lstan d es. Abhandlungen zur 
Mittelstandsforschung 30. Köln • Opladen, Westdeutscher Verlag, 1967. 
198 S. 26.80 DM. *

16 .3 .1  SOZIALE SICHERHEIT, ALLGEMEINES -  SÉCURITÉ SOCIALE, GÉNÉRALITÉS -  
SOCIAL SECURITY, GENERAL WORKS

AUERBACH, Walter: Z usam m enhänge, Illu sion  u n d  W irk lich k eit d er sozia len  
S ich erh eit. Nach einem Vortrag. Slg. Theorie und Praxis der Gewerk
schaften. Frankfurt a. M., Europäische Verlagsanstalt, 1968, 133 S. 7.— DM.

BERTHOLD, Hans: S ozia le th isch e  P rob lem e des W ohlfahrtsstaates. Studien 
zur evangelischen Ethik 2. Gütersloh, Mohn, 1968. 146 S. 19.80 DM. 
(I 11.2.3, III 13.2) *

BORDELOUP, Jean: L ’inégalité dans le d ro it  de la S écu rité  sociale. In: DS 31 
(1968) 394-408.
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BRINKER, Paul Albert: E con om ie  in secu rity  and  so c ia l secu rity . Risk and 
insurance sériés. New York, Appleton-Crofts, 1968. X,566 p.

JANTZ, Kurt -  Festschrift: SOZIALRECHT UND SOZIALPOLITIK. Fest
schrift für Kurt Jantz zum 60. Geburtstag. Herausgegeben von Horst Peters. 
Stuttgart • Berlin • Köln • Mainz, Kohlhammer, 1968. VII,212 S. 42.— DM.*

LEISTUNGSBEREITSCHAFT, SOZIALE SICHERHEIT, POLITISCHE VER
ANTWORTUNG. Veröffentlichungen der Walter-Raymond-Stiftung 8. 
Köln • Opladen, Westdeutscher Verlag, 1967. 254 S. 18.60 DM. *

ROTH, Georg: D ie G e fah ren vo rso rg e  im  so zia len  R ech tsstaat. Schriftenreihe 
der Hochschule Speyer 38. Berlin, Duncker & Humblot, 1968. 81 S.
14.80 DM. [Bibliographia 76-81].

ROTHE, Friedrich: D as Ju g en d w o h lfah rtsg ese tz . Ein Jahr nach seiner 
Bestätigung durch das Bundesverfassungsgericht. In: NO 22 (1968) 339-357.

STREET, Harry: Ju s tic e  in the W elfare S ta te . The Hamlyn lectures, 20th séries. 
London, Stevens, 1968. X,130 p. 25s.

WERTENBRUCH, Wilhelm: S o z ia lh ilfean sp ru ch  u n d  S o z ia ls ta a tlich k e it. In: 
KÜCHENHOFF, Günther -  Festgabe 343-357.

WILCOX, Clair: T ow ard  so c ia l w elfare . An analysis of programs and proposais 
attackingpoverty, insecurity, and inequality of opportunity. Homewood/Ill., 
Irwin, 1969. XIV,402 p. 
v. I 6: Howard.

16 .3 .3 .1  SOZIALPOLITIK, ALLGEMEINES -  POLITIQUE SOCIALE, GÉNÉRALITÉS -  
SOCIAL POLICY, GENERAL WORKS

BECKER, Erwin: V on  d e r  S o z ia lp o litik  z u r  S o z ia lre fo rm . Sozialkunde heute 4. 
Recklinghausen, Paulus, 1968. 364 S. 16.80 DM.

BETHUSY-HUC, Viola Gräfin von: S o z ia lp o litisch e  A lte rn a tiv en . Politik in 
unserer Zeit 9. Pfullingen, Neske, 1968. 69 S. 5.80 DM.

DIETZE, Constantin von: S o z ia lp o litik  u n d  sozia le  R ev o lu tio n  in ch ristlich  

fu n d ie r te r  S o zia le th ik . In: BRIEFS, Goetz — Festschrift 615-624.
HAX, Karl: D ie E n tw ick lu n gsm ö glich k eiten  d er In d iv id u a lvers ich eru n g  in  

einem  p lu ra lis tisc h en  S ystem  d e r so zia len  Sicherung . Gutachten. Schriften
reihe des Bundesministeriums für Arbeit und Sozialordnung 15. Köln • 
Stuttgart ■ Berlin • Mainz, Kohlhammer, 1968. 140 S. 18.80 DM. [Biblio
graphia 139-140].

LAROQUE, Pierre: D ro its  de l ’h om m e, tra v a il so c ia l e t p o lit iq u e  sociale. 
In: DS 31 (1968) 625-632.

MÖTTELI, Carlo: M o d ern e S o z ia lp o litik  u n d  sch w eizerische R ea litä t. In: 
SZSv 13 (1969) 30-41.

SCHREIBER, Wilfrid: S o z ia le  O rd n u n gsp olitik  h eu te  u n d  m orgen. Betrach
tungen nach Abschluß der Sozialenquete. Stuttgart • Berlin • Köln • Mainz, 
Kohlhammer, 1968. 168 S. 18.80 DM.

WEDDIGEN, Walter: E rd ru tsch  in  d e r  W issenschaft S o z ia lp o lit ik ?  In: SJGVV 
87 (1967) 417-440.
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16 .3 .3 .2  WESEN DER SOZIALPOLITIK -  NATURE DE LA POLITIQUE SOCIALE -  
NATURE OF SOCIAL POLICY

MÖNCH, Hermann: L e o p o ld  vo n  Wiese u n d  d ie S o z ia lp o litik . In: SJWS 
89 (1969) 257-265.

16 .3 .3 .3  ARBEITSRECHT -  LEGISLATION DU T RAVA IL -  
LABOR LEGISLATION

GALPERIN, Hans: R ech tsfo rtb ild u n g  im  A rb e its re ch t. Referat. München, 
Beck, 1968. 20 S. 3.80 DM.

LAPTEV, W. W.: In n erb etrieb lich e  R echtsbeziehungen . Übersetzung aus dem 
Russischen und fachliche Bearbeitung Rudolf Streich und Eckard Schmidt. 
Herausgeber Sektion Wirtschaftsrecht des Beirats für Staats- und Rechts
wissenschaft beim Ministerium für das Hoch- und Fachschulwesen. Berlin, 
Staatsverlag, 1967. 155 S. 6.— DM-Ost.

16 .3 .3 .4  SOZIALE VERSICHERUNG -  SÉCURITÉ SOCIALE -  
NATIONAL INSURANCE

BERGMANN, A.: In te rn a tio n a les  S te u e rre c h t u n d  Sozia lversicherung. In: 
SZSv 13 (1969) 1-16.

FOURNIER, Robert: Le p ro b lèm e du revenu  de rem p lacem en t. In: CSF 
75,4 (1967) 31-45.

HERDER-DORNEICH, Philipp — SCHREIBER, Wilfrid: E inkom m ensgrenzen  
un d  K assensan ierung in d e r  g esetz lich en  K ran k en versich eru n g . Ein wissen
schaftlicher Beitrag zur politischen Entscheidung. Berlin, Schmidt, 1969. 
110 S. 14.— DM. [Bibliographia 100-108],

KOHLEISS, Anneliese: Ist das so zia l? Reformvorschläge zur Sozialversiche
rung. Schriftenreihe des Vereins für wirtschaftliche und soziale Fragen 
e. V., Stuttgart 4. Stuttgart, Seewald, 1967. 109 S. 9.80 DM. *

MAURER, Alfred — MACCIACCHINI, Georg: W echselw irkungen zw ischen  
Sozia lversicherung u nd  V o lk sw irtsch aft. In: SZSv 13 (1969) 187-206.

MONTES, F.: L a  S écu rité  S ocia le  Française. Principes et fonctionnement. In: 
CSF 75, 4 (1967) 3-30.

— La S écu rité  S o c ia le  dans le m onde. In: CSF 75, 4 (1967) 47-75.
NELL-BREUNING, Oswald von, SJ: G egen w art u nd  Z u k u n ft d e r  sozia len  

A lte rsvo rso rg e . In: SZ 182 (1968) 279-281.
PERRIN, Guy: P o u r un e th éo rie  so cio log iq u e de la S écu rité  S ocia le  dans les 

sociétés industrielles. In: RFS 8 (1967) 299-324. (I 4.2.2)
LA RÉFORME DE LA SÉCURITÉ SOCIALE: In: DS 31 (1968) 1-148.
ROSENBERG, Peter: D ie sozia le  K ran k en versich eru n g , P flich tvers ich eru n g  

o d er fre iw illig e  V orsorge? Köln, Bund, 1969. 197 S. 26.— DM.
UTZ, Arthur F.: G ru n dsätze d e r  S o z ia lp o litik . Solidarität und Subsidiarität 

in der Altersversicherung. Unter Mitwirkung von Gerda Hieronimi. Ver-
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öffentlichungen des Instituts fur Gesellschaftswissenschaften Walberberg 
e. V. 2. Stuttgart, Seewald, 1969. 88 S. *

WYSS, Hans: A H V , Q uo V adis? In: SZSv 13 (1969) 153-186.

16 .3 .3 .5  FAMILIENPOLITIK -  POLITIQUE FAMILIALE -  
FAM ILY POLICY

FAMILIENPOLITIK ALS NATIONALE AUFGABE. Veröffentlichungen der 
Katholischen Akademie der Erzdiözese Freiburg 8. Karlsruhe, Badenia, 
1968. 46 S. 4.20

MOLITOR, Bruno: K o n z e p t e in e r ra tio n a len  F am ilien p o litik . In: HJWG 13 
(1968) 170-190.

TREVISAN, Carlo: II m o lo  d ei se rv iz i so cia li p e r  una p o lít ic a  d élia  fam ig lia . 
Roma, Tipografía Rondoni, 1967. 232 p. 1800 L. (III 16.1)

16 .3 .3 .9  SOZIALPOLITIK, EINZELFRAGEN -  POLITIQUE SOCIALE,QUESTIONS 
PARTICULIÈRES -  SOCIAL POLICY,

SPECIAL PROBLEMS

BLANKE, Ernst August: A u sb ild u n g sfö rd eru n g  u n d  U n terha ltsrech t. In: 
FamRZ 16 (1969) 394-400.

PHILIPP, Wolfgang: R echtsansprüche a u f  ö ffe n tlic h e  A u sb ild u n g sfö rd eru n g ?  
Ein Diskussionsbeitrag. In: FamRZ 16 (1969) 10-15. (II 6.2.2)

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

GENERAL WORKS

ARRIGHI, Jean — éd.: L es V aleurs S p iritu e lle s du  T ourism e. Actes du 
Congrès Mondial sur les Valeurs Spirituelles du Tourisme, Rome, 18-21 
avril 1967. Rome, Coletti, 1967. 287 p.

BALDELLI, Pió: P o lítica  cu ltu ra le  e co m u n icazio n i d i m assa. Pisa, Nistri- 
Lischi, 1968. 526 p. 4000 L.

LA CIVILIZACIÓN DEL OCIO. Cultura, moral, economía, sociología. 
Encuesta sobre el mundo futuro. Trad. del francés por Evaristo Rodríguez 
Rivera. Madrid, Guadarrama, 1968. 284 p.

CONANT, James B.: B ild un g sp olitik  im  fö d e ra lis tisc h e n  S taa t, B eisp iel U SA. 
Übers, aus dem Amerikanischen: Erwin Helms. Slg. Texte und Dokumente 
zur Bildungsforschung. Stuttgart, Klett, 1968. 130 S. 16.80 DM.

GAMM, Hans-Jochen — PÖGGELER, Franz — Hrsg.: S tre itfra g e n  d e r  B il
d ungspolitik . Die bildungs- und kulturpolitischen Konzeptionen der Kir
chen und Parteien in Deutschland. Coli. Das pädagogische Gespräch. 
Freiburg i. Br., Herder, 1967. 136 S. 12.80 DM. [Bibliographia].

HAMM-BRÜCHER, Hildegard: A u fb ru c h  ins J a h r  2 0 0 0  o d er E rziehung im  
technischen  Z e ita lte r. Ein bildungspolitischer Report aus 11 Ländern. 
Rororo-Taschenbuch 983, Rororo-Aktuell. 2. Auflage. Reinbek b. Ham
burg, Rowohlt, 1968. 152 S. 2.20 DM.
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MILLER, Norman P. — ROBINSON, Duane Morris: L e n o u v e l âge des 
loisirs. Trad. par Simone Metzger. Coll. Économie et civilisation. Paris, 
Éditions Ouvrières, 1968. 336 p. 28.50 Fr.f.

RÖHRS, Hermann — Hrsg.: D ie W irtschaftspädagogik  — eine erziehungsw is
se n sch a ftlich e  D isz ip lin ? Akademische Reihe, Pädagogik. Frankfurt a. M., 
Akademische Verlagsgesellschaft, 1967. VIII,412 S. 14.80 DM. [Biblio- 
graphia 389-392], *

— Die Sozia lp äd agogik  u n d  ihre T heorie. Slg. Akademische Reihe, Pädagogik. 
Frankfurt a. M., Akademische Verlagsgesellschaft, 1968. XVII,458 S.
17.80 DM. [Bibliographia 422-444].

SCHMIEDERER, Rolf: 5 5  Thesen ü ber B ildung. In: Forum 15 (1968) 
723-727.

SEGERSTEDT, Torgny T.: G esellsch aftlich e  H errsch aft a ls sozio log isches  
K o n zep t. Übers, aus dem Englischen von Harry Maor. Slg. Soziologische 
Essays. Neuwied • Berlin, Luchterhand, 1967. 84 S. 7.— DM. (I 4.2.2)

— B em erkungen  zu r sozio log isch en  T heorieb ildung. In: KZS 19 (1967) 
429-439. (I 4.2.2)

ZAUELS, Günter: P are to s T heorie d er so zia len  H eterog en itä t u n d  Z irk u la tio n  
d er E liten . Mit einem Vorwort von Gottfried Eisermann. Bonner Beiträge 
zur Soziologie 5. Stuttgart, Enke, 1968. X,120 S. 23.— DM. [Bibliographia
108-117].
V. IV 9.5: Borrie — Diamond.

17 .2 ÖFFENTLICHE MEINUNG -  OPINION PUBLIQUE -  
PUBLIC OPINION

BENEYTO, Juan: L a  op in ión- p u b lica . Teoría y técnica. 2. edición. Madrid, 
Tecnos, 1969. 202 p. * (vol. III)

DE BENEDETTI, Andrea: A n a to m ía  d e l consenso . Psicopedagogia dell’opi- 
nione pubblica. Pubblicazione dell’Universitá degli Studi di Torino. 
2.a edizione. Torino, CAMA, 1967. 150 p. 1800 L.

GONZALEZ SEARA, Luis: O pinión p ú b lica  y  com u n icación  d e  masas. 
Col. Demos, Biblioteca de Sociología. Barcelona • Caracas, Ariel, 1968. 
308 p.

STALPERS, Jacques Ant.: M acht u n d  O h nm acht d e r  M assenm edien. Die 
Manipulierbarkeit des Menschen durch Massenmedien in psychologischer 
und soziologischer Sicht. In: ZEE 12 (1968) 360-371.

17 .3 PUBLIZISTIK -  PRESSE -  PRESS

BARTA, Richard: Will d ie K irc h e  n och  eine k ath o lisch e  P resse? In: ComS 
1 (1968) 192-196.

BRAJNOVIC, Luka: D e o n to lo g ía  p eriod ística . Ensayos en torno a la ética 
profesional del periodista. Manuales de Periodismo 3. Pamplona, Ediciones 
Universidad de Navarra, 1969. 234 p.
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FELDMANN, Erich: N eue S tu d ie n  z u r T heorie d e r  M assenm edien. München • 
Basel, Reinhardt, 1969. 193 S. 17.50 s.Fr., 26 .- DM. (III 17.4)

FORNEY, Claude-Henry: L ’in fo rm a tio n  p a r  la p resse. Préface de Georges 
Duplain. Bibliothèque professionnelle. Lausanne, Spes, 1968. 144 p.
12 .- Fr.s.

GENESSE, Jean: L ’E ta t e t  la presse. Aspects économiques de l’information. 
Université catholique de Louvain, Centre des techniques de diffusion et 
des relations publiques, Publications. Louvain, Uystpruyst, 1968. 125 p. 
180.- Fr.b.

HUTIN, François-Xavier: P o u r une in fo rm atio n  ob jec tive . In: Études 329 
(1968) 194-206.

LEVY, Paul M. G.: E squisse d ’une so c io -p a th o lo g ie  de l ’in fo rm atio n  co n tem 
p orain e . In: RP 10 (1968) 61-80. *

OTTO, Ulla: D ie lite rarisch e  Z en su r als P rob lem  d e r S ozio lo g ie  d e r  P o litik . 
Mit einem Vorwort von Gottfried Eisermann. Bonner Beiträge zur Soziolo
gie 3. Stuttgart, Enke, 1968. XI,168 S. 26.— DM. [Bibliographia 
154-163]. *

PRAKKE, Henk — STOLL, Gerhard E.: E n tw u r f  zu e in e r R elig ion sp u b li
zistik . In: ComS 1 (1968) 34-37.

PROSS, Harry: M o ra l d e r  M assenm edien. Prolegomena zu einer Theorie der 
Publizistik. Köln • Berlin, Kiepenheuer & Witsch, 1967. 240 S. 18.50 DM. * 

RIVERS, William L. — SCHRAMM, Wilbur: R esp o n sib ility  in m ass com m u 
nication . Revised édition. New York, Harper & Row, 1969. VI,314 p. 
7.95 1  (III 17.4)

SCHWOEBEL, Jean: L a presse, le p o u v o ir  e t l ’argent. Préface de Paul Ricœur.
Coll. L’Histoire immédiate. Paris, Seuil, 1968. 287 p. 19.50 Fr.f.

— M itbestim m ung fu r  Jo u rn a lis ten . In: D 25 (1969) 126-133.
SELDES, Gilbert Vivian: The n ew  m ass m edia. Challenge to a free society.

Washington, Public Affairs Press, 1968. 100 p. (III 17.4)
VOYENNE, Bernard: La p ren sa  en la so cied ad  con tem p orán ea. Trad. del 

francés por J. L. Martín Martínez. Col. Mundo Científico, Serie Sociología. 
Madrid, Editora Nacional, 1968. 287 p. 200.— ptas. (V 5.2.2) * (vol. III)
v. I 11.2.2: König.

17 .4  FILM ETC -  CINÉMA ETC -  FILM ETC

BESSLER, Hansjörg—BLEDJIAN, Frank: S ystem a tik  d e r  M assenkom m unika
tionsforschung. Herausgegeben von Karl Gustav Specht. Neue Beiträge zur 
Film- und Fernsehforschung 10. München • Basel, Reinhardt, 1967. 70 S.
7.80 DM. [Bibliographia],

COLLET, Jean: D ie M o ra l im Film . In: D 24 (1968) 32-38.
DE ASÎS GARROTE, Dolores: S o c io lo g ia  de la Television. In: Arbor 71,278 

(1969) 23-36.
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KASPAR, Otto: E n tw ick lu n gsh ilfe  im  B ereich  d e r  M assenm edien. In: ComS 1 
(1968) 181-186.
v. III 17.3.: Feldmann, Rivers — Schramm, Seldes; V 5.2.1: Wohland.

17.5 ERWACHSENENBILDUNG -  FORMATION DES ADULTES -  ADULT EDUCATION

DIRKS, Walter — Hrsg.: K o n k u rre n z  d er B ildungsangebote. Erwachsenen
bildung in der pluralen Gesellschaft. Grünewald-Reihe. Mainz, Matthias- 
Grünewald, 1968. 130 S. 9.80 DM.

EVANGELISCHE ERWACHSENENBILDUNG. Arbeiten der Melanchthon- 
Akademie Köln 2. Weiden, Reykers, 1967. 200 S. 12.— DM [Bibliographia], 

RITTERS, Claus — Hrsg.: T heorien  d er E rw achsenenbildung. Pädagogisches 
Zentrum, Veröffentlichungen, Reihe C, Berichte 13. Weinheim • Berlin • 
Basel, Beltz, 1968. 221 S. 28 .- DM. [Bibliographia 219-221],

WEBER, Erich: E l p ro b le m a  d e l tiem p o libre. Estudio antropológico y 
sociológico. Trad. del alemán por Andrés-Pedro Sánchez Pascual. Col. 
Mundo Científico, Serie Sociológica. Madrid, Editora Nacional, 1969. 
XIII,479 p. 300 .- ptas. * (vol. IV)

17.9 ELITE

BOTTOMORE, T. B.: E lite  e societa . Milano, II Saggiatore, 1967. 191 p. 
800 L.

FÜRSTENBERG, Friedrich: D as A u fstieg sp ro b lem  in d e r  m od ern en  G esell
sch aft. 2., durchgesehene Aufl. Stuttgart, Enke, 1969. VIII,179 S. 18.— DM 
(I 4.2.2) * (vol. III)
v. I 4.2.2: Pareto; III 6: Tröger.



IV.
DIE WIRTSCHAFTLICHE ORDNUNG (WIRTSCHAFTSETHIK) 

L’ORDRE ECONOMIQUE 
THE ECONOMIC ORDER 
EL ORDEN ECONOMICO

1.1 WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTEN, A LLG EM EIN ES- LES SCIENCES 
ÉCONOMIQUES, GÉNÉRALITÉS -  ECONOMICS, GENERAL WORKS

ALBERT, Hans: N atio n a lö k o n o m ie  u n d  so zia lw issen sch aftlich e  In teg ration . 
Bemerkungen zu Gerd Fleischmanns gleichnamigem Buch. In: ZN 27 
(1967) 352-362.

BARTÖLKE, Klaus: M eth odo log isch e B em erku n gen  zum  P rob lem  d er Be
triebsorganisation. In: BFP 19 (1967) 578-583.

COATS, A. W.: Is th ere  a ,,S tru c tu re  o f  S c ien tific  R é v o lu tio n s“ in E con om ics?  
In: K 22 (1969) 289-296.

DAHL, Dieter: V o lk sw irtsch a ftsth eo rie  u n d  V o lk sw irtsch a ftsp o litik . Wiesba
den, Gabler, 1968. 370 S. 3 8 .- DM. *

DUQUESNE DE LA VINELLE, L.: Une th éo rie  des systèm es économ iques.
Bruxelles, Librairie encyclopédique, 1969. 348 p. 35.— Fr.f.

EGNER, Erich: D ie K on su m en ten gese llsch aft, W irk lich keit o d e r  A u fg a b e?  
In: JNSt 181 (1968) 518-548.

EUROPÄISCHE PROBLEME AUS WIRTSCHAFT UND POLITIK. Geleitwort 
von F. A. Lutz. Sozialwissenschaftliche Studien für das Schweizerische 
Institut für Auslandforschung 12. Erlenbach-Zürich • Stuttgart, Rentsch, 
1968. 240 S. 18 .- s.Fr./DM. (V 7.1)

EYNERN, Gert von -  Festgabe: INTERDEPENDENZEN VON POLITIK 
UND WIRTSCHAFT. Beiträge zur politischen Wirtschaftslehre. Festgabe 
für Gert von Eynern. Herausgegeben von Carl Bohret und Dieter Grosser. 
Berlin, Duncker & Humblot, 1967. 638 S. 88.60 DM. [Bibliographia
G. v. Eynern 637-638]. (IV 10.3, IV 6)

FOURASTIÉ, Jean: G esetze d e r  W irtsch aft von  m orgen. Drei grundlegende 
Essais: Warum wir arbeiten. Die Zivilisation im Jahre 1975. Die Pro
duktivität. Düsseldorf - Wien, Econ, 1967. 284 S. 18.— DM. *

GABLERS WIRTSCHAFTS-LEXIKON, Bd. 3,4, 5 und 6. Kurzausgabe des 
Originalwerkes in 6 Bänden. Herausgegeben von Reinhold Sellien und
H. Sellien unter Mitwirkung von führenden Fachleuten aus Wirtschafts
wissenschaft und Wirtschaftspraxis. 3: Gesellschaft des bürgerlichen Rechts 
— Kostenwert. 4: Kostenwerttheorien — Preiskonjunktur. 5: Preiskon-
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kurrenz — Typenkauf. 6: Typenlehre — Zyklus. Fischer-Bücherei 975/976/ 
977/978, Fischer Handbücher. Frankfurt a. M. ■ Hamburg, Fischer, 1969. 
Sp.1089-1636/1637-2184/2185-2738/2739-3288, je 4.80 DM.

GIRON, Bruno: Q uelques aspects du rô le  de la p u b lic ité  d ans le d éve lo p p em en t  
écon om iqu e. Préface de M. H. Guitton. Paris, Librairie Générale de Droit et 
de Jurisprudence, 1968. X,245 p. 35.— Fr.f. [Bibliographia 233-234], *

HALLER, Heinz: F in an zp o litik . Grundlagen und Hauptprobleme. Slg. Hand- 
und Lehrbücher aus dem Gebiet der Sozialwissenschaften. 4., durchgesehene 
und verbesserte Auflage. Tübingen, Mohr • Zürich, Polygraphischer Verlag, 
1968. X,356 S. 25.-/29.- DM. [Bibliographia].

HEIKE, Hans-Dieter — KADE, Gerhard: M eth od o log isch e  P ro b lem e m ak ro 
ö k o n o m isc h e r T heorien . In: Konjunkturpolitik (Berlin) 14 (1968) 291-374.

HINZ, Horst: K o n ju n k tu r  un d  H errschaft. Zur politisch-ökonomischen 
Analyse des Stabilitätsgesetzes. In: Konjunkturpolitik (Berlin) 13 (1967) 
288-331.

JECK, Ute: D ie T heorie d e r  D o m in a tio n  vo n  F ran ço is P e rro u x . Darstellung 
und kritische Würdigung. Volkswirtschaftliche Schriften 121. Berlin, 
Duncker & Humblot, 1968. 148 S. 26.60 DM. [Bibliographia 135-148].

JOHNSON, Harry G.: The E con om ic  A p p ro a c h  to  S o c ia l Q uestions. In: 
Ec 35 (1968) 1-21.

KIENZL, Heinz: W irtsch aftsth eorie  u nd  W irtsch aftsp o litik . Slg. Zeit und 
Wissen. Wien, Österreichischer Gewerkschaftsbund, 1967. 118 S. 36.— S. *

KRELLE, Wilhelm: E rich  P re iser 2 9 . 8 . 1 9 0 0 — 1 6 .8 . 1 9 6 7 .  Ein großer deutscher 
Nationalökonom. In: JNSt 181 (1968) 490-517. [Bibliographia E. Preiser 
510-517].

— P räferen z- u n d  E ntscheidungstheorie . Unter Mitarbeit von Dieter Coenen. 
Tübingen, Mohr, 1968. XVI,400 S. 92.—/98.— DM. [Bibliographia 
389-396],

LENEL, Hans Otto: U rsachen d e r  K o n zen tra tio n . Unter besonderer Berück
sichtigung der deutschen Verhältnisse. Wirtschaftswissenschaftliche und 
wirtschaftsrechtliche Untersuchungen 2. 2., neubearbeitete Auflage. Tü
bingen, Mohr, 1968. XIV,452 S. 54.-/59.- DM. [Bibliographia 432-440]. * 
(vol. III)

LE PAS, Jean: D ynam ism e des stru c tu re s  e t croissance écon om iq u e. Préface 
de Paul Harsin. Paris, Génin, 1968. 432 p. 44.— Fr.f.

MOSSÉ, Robert: L ’éco n o m ie  socialiste. Perspectives de l ’an 2000. Paris, 
Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 1968. 328 p. 30.— Fr.f.

ORTLIEB, Heinz-Dietrich — DÖRGE, Friedrich-Wilhelm — Hrsg. : M o d ell
analysen . II: Wirtschaftsordnung und Strukturpolitik. Veröffentlichungen 
der Akademie für Wirtschaft und Politik. Sonderausgabe für die Hessische 
Landeszentrale für Politische Bildung. Opladen, Leske, 1968. 369 S. 
[Bibliographia], (IV 10.3)

PAHLOW, Winfried: W irtsch aftlich e  E n tw icklu n gsgesetze? Eine allgemeine 
Kritik der Idee der Zwangsläufigkeit in der Wirtschaft. Nürnberger Abhand-
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lungen zu den Wirtschafts- und Sozialwissenschaften 26. Berlin, Duncker & 
Humblot, 1968. 233 S. 38.60 DM.

PICHLER, Hanns: M o d ellan alyse  u n d  M o d e llk ritik . Darstellung und Versuch 
einer Beurteilung vom Standpunkte der ganzheitlichen Wirtschaftslehre. 
Beiträge zur ganzheitlichen Wirtschafts- und Gesellschaftslehre 3. Berlin, 
Duncker & Humblot, 1967. 160 S. 33.60 DM. [Bibliographia 151-160]. 

PREISER, Erich: N atio n a lö k o n o m ie  heute. Eine Einführung in die Volks
wirtschaftslehre. Beck’sche schwarze Reihe 5. 7. Auflage. München, Beck,
1967. 139 S. 6.80 DM. 8. Aufl. 1969. 139 S. 7.80 DM. * (vol. II) 

RANKOFF, Iwan: D as id eologische E lem en t in d e r  T heorie d e r  W irtschafts
ordnung. In: SJGVV 87 (1967) 385-415.

SAY, Jean-Baptiste: C ou rs co m p le t d ’écon om ie p o lit iq u e  p ra tiq u e . Ouvrage 
destiné à mettre sous les yeux des hommes d’Etat, des propriétaires, fonciers 
et capitalistes, des savants, des agriculteurs, des manufacturiers, des 
négociants et en général de tous les citoyens, l ’économie des sociétés. 
Introduction par Oscar Nuccio. Reproduction de l’édition de 1843. 
Coll. Classiques de l’économie politique. Rome, Bizzarri, 1968. X,778 p. 
258.- Fr.f.

SCHUMACHER, E. F.: A u fg a b en  des nach -m odern en  N atio n a lö kon om en . 
In: BFP 19 (1967) 547-556.

SOMBART, Werner: Liebe, L u xu s u n d  K apita lism us. dtv-Taschenbücher 458.
München, Deutscher Taschenbuchverlag, 1967. 233 S. 3.80 DM.

— D ie d re i N atio n a lö k o n o m ien . Geschichte und System der Lehre von der 
Wirtschaft. 2. Aufl. Berlin • München, Duncker & Humblot, 1967. 
XII,352 S. 38 .- DM.

TAVIANI, Paolo Emilio: LI co n c e tto  d i u tilité  n e lla  teó ria  econom ica.
Firenze, Le Monnier, 1967. 564 p. 3800 L.

TINBERGEN, Jan: W irtsch aftsp o litik . Vom Verfasser autorisierte Über
setzung aus dem Englischen von Werner Maidorn unter Mitarbeit von 
Reimar Burkhardt. Beiträge zur Wirtschaftspolitik 8. Freiburg i. Br., 
Rombach, 1968. 362 S. 29 .- DM.

VITO, Francesco: In tro d u z io n e  a lla  econ om ia  p o litica . 17.a edizione. 
Milano, Giuffrè, 1967, 361 p. 2800 L.

WEBER, Wilhelm: U ber d ie  E in h eit d e r  W irtsch aftsw issen schaften  im  R ahm en  
d er Sozia lw issen sch aften . In: SJGVV 87 (1967) 641-662.

WILHELM, Herbert: In stru m en ta le  W irtsch aftsth eorie  u n d  ra tio n a le  W irt
sch aftsp o litik . Gedanken zu einem Buch von Adolph Lowe. In: ZStW 123 
(1967) 543-565. (IV 10.3)

ZABECK, Jürgen: Z um  E rk en n tn isp ro b lem  in d e r  B etrieb sw irtsch afts leh re . 
In: BFP 19 (1967) 257-283.
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1.2 GESCHICHTE DER WIRTSCHAFTSDOKTRINEN -  HISTOIRE DES DOCTRINES 
ÉCONOMIQUES -  HISTORY OF ECONOMIC DOCTRINES

ALS, Georges: H istoire de la p en sée éco n o m iq u e  ju s q u ’à  la f in  d u  X IX e  siècle. 
Quelques extraits des œuvres des grands économistes. Complément au Cours 
de Georges Als. Université libre de Bruxelles, Publications. Bruxelles, 
Presses Universitaires de Bruxelles, 1968. 72.— Fr.b.

ARISTOTELE: Il tra tta to  s u ll ’econ om ia. A cura di Renato Laurenti. Piccola 
biblioteca filosófica Laterza, N. S. 22. Bari, Laterza, 1967. 162 p. 600 L.

BECHTEL, Heinrich: W irtschafts- u n d  Sozia lgesch ich te D eutsch lands. Wirt
schaftsstile und Lebensformen von der Vorzeit bis zur Gegenwart. München, 
Callwey, 1967. 573 S. 29.50 DM. [Bibliographia 531-558],

BITAR LETAYF, Marcelo: E con om istas españoles d e l siglo X V III. Sus ideas 
sobre la libertad del comercio con Indias. Prólogo de José Antonio 
Maravall. Madrid, Ediciones Cultura Hispánica, 1968. XXVII,257 p. 
150.— ptas.

BOUVIER, Jean: H istoire éco n o m iq u e e t h isto ire  sociale. Recherches sur le 
capitalisme contemporain. Travaux de droit, d’économie, de sociologie et 
de sciences politiques 62. Genève, Droz, 1968. 285 p. 32.— Fr.s. 
44.80 Fr.f. (IV 6)

BRENTANO, Lujo: D er w irtsch aften d e M ensch in d e r  G eschichte. Repro
grafischer Nachdruck der Ausgabe Leipzig 1923. Hildesheim, Olms, 1967. 
XII,498 S. 59.80 DM.

CASTAÑEDA CHORNET, José: L ecciones de teo ría  eco n ó m ica  (Microecono- 
mía: consumo, producción, precios y rentas). Biblioteca de Ciencias 
Sociales, Sección 1.: Economía. Madrid, Aguilar, 1968. XXIV,739 p. 
750.— ptas.

COATS, A. W.: S o cio lo g ica l A sp ects o f  B ritish  E con om ic  T hought (ca. 
1 8 8 0 - 1 9 3 0 ) .  In: JPolE 75 (1967) 706-729.

COURNOT, Antoine Augustin: R evu e som m aire des d o ctrin es  économ iques. 
Coli. Reprints of economic classics. New York, Kelley, 1968. VIII,339 p. 
1 0 .-  fl.

— R evue so m m aire des d o ctrin es économ iques. Introduction de Oscar 
Nuccio. Coll. Classiques de l ’économie politique. Reproduction de l’édition 
originale, Paris 1877. Rome, Bizzarri, 1968. VIII,340 p. 94.— Fr.f.

DENIS, Henri: H istoire de la p en sée écon om iqu e. Coll. Thémis. 2e édition 
revue et augmentée. Paris, Presses Universitaires, 1967. 804 p. 30.— Fr.f.

DEVLETOGLOU, Nicos E.: The E con om ie P h ilo so p h y o f  M ontesquieu. 
In: K 22 (1969) 530-541.

DIEHL, Karl: P ierre Jo sep h  P rou d hon. Seine Lehre und sein Leben. 3 Abtei
lungen in 1 Band. Neudruck der Ausgabe Jena 1888-1896. Aalen, Scientia,
1968. VII,128/XI,328/VI,239 S. 110.- DM. (I 4.3)

HECHT, Gustav Heinrich: C o lb e rts p o lit is c h e  u n d  vo lk sw irtsch a ftlich e  G ru n d 
anschauungen. Unveränderter reprografischer Nachdruck der Ausgabe
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Freiburg i. Br., Leipzig und Tübingen 1898. Sonderausgabe. Libelli 161. 
Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1967. 69 S. 13.20 DM. 

HEILBRONER, Robert L.: The w o r ld ly  p h ilosop h ers . The lives, times, and 
ideas of the great economic thinkers. 3d ed., newly rev. New York, Simon 
and Schuster, 1967. 320 p. * (vol. Ill)

— The m aking o f  econ om ic  so cie ty . 2d ed. Englewood Cliffs/N. J., Prentice- 
Hall, 1968. XVI,237 p.

HOBSON, John Atkinson: Work an d  w ealth . A human valuation. Reprints 
of economic classics. New York, Kelley, 1968. XVI,367 p.

HOSELITZ, Bert F.: A g rarian  C apitalism , the N atu ra l O rd er o f  Things.
François Quesnay. In: K 21 (1968) 637-662.

LANTZ, Pierre: D e la  richesse des besoins a  la richesse des nations. Étude sur 
Adam Smith. In: RHES 46 (1968) 403-422.

MCNULTY, Paul J.: A  N ote o n  the H isto ry o f  P e rfe c t C om p etition . In: 
JPolE 75 (1967) 395-399.

MILL, John Stuart: E ssays on  som e u n settled  q u estion s o f  p o lit ic a l econ om y.
Reprints of economic classics. New York, Kelley, 1968. VI,164 p. 

MONTANER, Antonio — Hrsg.: G eschichte d er V o lk sw irtsch afts leh re . Neue 
Wissenschaftliche Bibliothek 19. Köln • Berlin, Kiepenheuer & Witsch, 
1967. 476 S. 22.80 DM.

NAPOLEONE, Claudio: El p en sam ien to  econ óm ico  en e l siglo X X . Trad, 
del italiano por Alejandro Pedros Abelló. Col. Libros de Economía Oikos. 
Vilasar de Mar, Oikos-Tau, 1968. 184 p. 135.— ptas.

NICOLAI, André: E pistém ologie, m arx ism e e t  socio log ie  de la pensée  
économ ique. D’après les ouvrages d’Henri Denis. In: RE 19 (1968) 491—502. 

PIETTRE, André: H istoire écon om iqu e. Les faits et les idées. Initiation 6. 
Paris, Cujas, 1969. 272 p. 16.— Fr.f.

ROBINSON, Joan V.: D o k trin e n  d e r  W irtschaftsw issenschaft. Eine Ausein
andersetzung mit ihren Grundgedanken und Ideologien. Aus dem Engli
schen übertragen von Albert Jeck. Beck’sche schwarze Reihe 33. 2., durch
gesehene Auflage. München, Beck, 1968. 181 S. 8.80 DM.

SCHUMPETER, Joseph A.: D iez g rand es econ om istas: de M arx  a K eynes. 
Trad, del inglés por Angel de Lucas. El Libro de Bolsillo 78. 2. edición. 
Madrid, Alianza Editorial, 1969. 446 p. 100.— ptas.

SEWALL, Hannah Robie: The th e o ry  o f  va lue b e fo re  A d a m  Sm ith . The 
Adam Smith library. New York, Kelley, 1968. 127 p.

VAZQUEZ DE PRADA, Valentín: H istoria econ óm ica  m undial. II: De la 
revolución industrial a la actualidad. Madrid, Rialp, 1968. 523 p.

VINOKUR, Annie: T horstein  V eblen e t  la tra d itio n  d issidente dans la pen sée  
écon om iqu e am éricaine. Paris, Librairie générale de droit et de jurispru
dence, 1969. 157 p. 23.— Fr.f.

VOPELIUS, Marie-Elisabeth: D ie a ltlib era len  Ö konom en  u n d  die R efo rm zeit. 
Sozialwissenschaftliche Studien 11. Stuttgart, Fischer, 1968. 195 S. 
42.— DM. [Bibliographia 148-195],
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WAGNER, Ferdinand: D as B ild  d er frü h en  Ö konom ik . Salzburger Sozial
wissenschaftliche Studien 1. Salzburg • München, Stifterbibliothek, 1969.
222 S. 64.— S., 9.60 DM/s.Fr. [Bibliographia 203-207].

WEBER, Max: D ie p ro te sta n tisc h e  E thik . Eine Aufsatzsammlung. Herausge
geben von Johannes F. Winckelmann. II: Kritiken und Antikritiken. Sie
bensterntaschenbuch 119/120. München • I’ tmburg, Siebenstern-Taschen- 
buch-Verlag, 1968. 399 S. 5.80 DM. [Bibliographia].
v. I 4.2.3.1: Müller-Armack: V 1: Rousseau.

1.3 WIRTSCHAFTSSOZIOLOGIE -  SOCIOLOGIE ÉCONOMIQUE -  
SOCIOLOGY OF ECONOMICS

DAHRENDORF, Ralf: S ocio lo g ía  d é lia  in d u stria  e delVazienda. Trad. di 
Gianenrico Rusconi e Ida Bonali. Milano, Jaca Book, 1967. 155 p. 1500 L. 

HOFMANN, Werner: G ru n d e lem en te  d e r  W irtschaftsgesellschaft. Ein Leit
faden für Lehrende. Rororo-Taschenbuch 1149, Rororo aktuell. Reinbek b. 
Hamburg, Rowohlt, 1969. 185 S. 2.20 DM.

MILLER, Delbert C. — FORM, William H.: S ocio lo g ía  industria l. Trad. del 
inglés por Ricardo Moragas. Hombre y Sociedad 15. Madrid, Rialp, 1969. 
941 p.

SMELSER, Neil J.: S o c io lo g ía  d élia  v ita  económ ica. Bologna, Il Mulino,
1967. 206 p. 1800 L.

— Sozio lo g ie  d e r  W irtschaft. Aus dem Amerikanischen übersetzt von Peter 
Munsche. Grundfragen der Soziologie 13. München, Juventa, 1968.
223 S. 10.80/14.80 DM. 
v. I 4.2.2: Doucy.

1.4 WIRTSCHAFTSPSYCHOLOGIE -  PSYCHOLOGIE ÉCONOMIQUE -  
PSYCHOLOGY OF ECONOMIC LIFE

CORTEN, André: V aleurs sociales e t  écon om ies au seu il de la croissance. 
Essai de sociologie de la connaissance. Louvain, Nauwelaerts • Paris, 
Béatrice Nauwelaerts, 1967. 235 p. 37.50 Fr.f., 310.— Fr.b. [Bibliographia 
215-224], *

MATOUSEK, Oldrich — RUËIÜKA, Jiri: P sych o log ie  d e r  in d u strie llen  
A rb e it. Arbeits- und sozialpsychologische Grundfragen. Autorisierte deut
sche Übersetzung aus dem Tschechoslowakischen W. Nachtigall. 
Sozialistische Arbeitswissenschaft 15. Berlin, Die Wirtschaft, 1968. 225 S. 
9 .-  DM-Ost.

MULLER, Philippe — SILBERER, Paul: L ’h om m e en s itu a tio n  industrielle . 
Manuel de psychologie industrielle. Bibliothèque scientifique. Paris, Payot,
1968. 496 p. 45.35 Fr.f.

PARK, Sung-Jo: D as A u to r itä tsv e rh a lte n  als L eistungsprinzip  in d e r  Sozial- 

W irtsch aftsen tw ick lu n g : das B eispiel Ja p a n  (b is z u r  M eiji-R estau ration ). 
In: SJWS 89 (1969) 451-465.
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TENBRUCK, Friedrich H.: D ie R o lle  d e r  W irtschaftsgesinnung in d er  
E ntw icklung. In: ZStW 124 (1968) 569-584.

1.7 WIRTSCHAFTSPHILOSOPHIE -  PHILOSOPHIE ÉCONOMIQUE -  
PHILOSOPHY OF ECONOMICS

BONAR, James: P h ilo so p h y  an d  p o lit ic a l eco n o m y, in som e o f  th e ir  h isto rica l 
relations. Muirhead library of philosophy. New York, Humanities Press,
1968. 410 p. 8.50 8.

1.8 .1  W IRTSCHAFTSETHIK, GESCHICHTLICHES -  ÉTHIQUE ÉCONOMIQUE,
HISTOIRE -  ETHICS OF SOCIAL ECONOMY, HISTORY

CHALMERS, Thomas: On p o lit ic a l eco n o m y, in co n n ex io n  w ith  the m ora l 
sta te  an d  m o ra l p ro sp ec ts  o f  so c ie ty . Reprints of economic classics. 
New York, Kelley, 1968. VIII,566 p. (IV 10.3)

OTT, Hugo: D ie k ath o lisch e  W irtsch aftseth ik  u n d  ih r E in flu ß  a u f  die  
w irtsch aftlich e  A k tiv itä t  d e r  K a th o lik e n  am  Beginn des in d u strie llen  Z e it
a lters. Zur Auseinandersetzung um den „Einfluß der Religion auf die 
Entwicklung des kapitalistischen Denkens und Handelns“ (Max Weber). 
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Traduction, Introduction et Commentaire par Jeannine Quillet. Coll. 
L’Eglise et l ’Etat au Moyen Age 12. Paris, Vrin, 1968. 583 p. 75.— Fr.f. *
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f ro m  th e  G reeks to  the en d  o f  the M id d le Ages. New York, Cooper Square 
Publishers, 1968. VII,417 p.

MCSHEA, Robert J .: The p o lit ic a l p h ilo so p h y  o f  Spinoza. New York • Lon
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32. Bari, Laterza, 1968. 182 p. 600 L. (IV 1.2)

— R ousseau. Su pensamiento politico. Enciclopedia del pensamiento esencial 
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TOCQUEVILLE, Alexis de: D as Z e ita lte r  d e r  G le ich h eit. Auswahl aus Wer
ken und Briefen. Übersetzt und herausgegeben von Siegfried Landshut. 
Klassiker der Politik, N. F. 4. 2., neubearbeitete und erweiterte Auflage. 
Köln • Opladen, Westdeutscher Verlag, 1967. XXXII,266 S. 19.-/26.- DM. 
[Bibliographia A. de Tocqueville 259-264],

— De la d ém o cra tie  en A m ériq u e. Les grands thèmes. Ed. par J. P. Mayer. 
Coll. Idées, 168, Série Sciences humaines. Paris, Gallimard, 1968. 381 p. 
5.50 Fr.f.
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WOODY, Susan Minot: The T h eory o f  S o ve re ig n ty . Dewey versus Austin. 
In:Eth 78 (1967/68) 313-318.



The Political Order • 2.1 — 3.1 267
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Col. Mundo Científico, Serie Jurídica. 3. edición. Madrid, Editora Nacional, 
1968. 549 p. 340.— ptas.

SCHNEIDER, Heinrich — Hrsg.: A u fg ab e u n d  S e lb stverstän d n is d e r  p o li
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de Droit et de Jurisprudence, 1968. 800 p. 80.— Fr.f. *



The Political Order ■ 3.1 — 3.3.1 269

CONTEMPORARY POLITICAL SCIENCE. Toward empirical theory. New 
York, McGraw-Hill, 1967. 276 p. 7.50 S.

CRICK, Bernard: E n d efen sa  de la p o lític a . Trad. del inglés por Juan 
Martín Ruiz-Werner. Biblioteca Política Taurus 12. Madrid, Taurus, 
1968.248 p. (V 2.1, V 4.1)

DAHL, Robert A.: In tro d u z io n e  a lia  scienza p o lític a . Bologna, II Mulino,
1967. 225 p. 2000 L.

DUVERGER, Maurice: In tro d u c c ió n  a la P o lítica . Traducción del francés 
por Jorge Esteban. Colección de Ciencia Política. Barcelona, Ariel,
1968. 279 p. 100.- pías. * (vol. IV)

FRIEDRICH, Carl Joachim: P ro leg om ena d e r  P o litik . Politische Erfahrung 
und ihre Theorie. Aus dem Amerikanischen unter Mitwirkung von 
Edith Kaiser vom Verf. übertragen. Erfahrung und Denken 25. Berlin, 
Duncker & Humblot, 1967. 185 S. 29.60 DM. [Bibliographia 175-185].

— A n  in tro d u c tio n  to  p o lit ic a l th eo ry . Twelve lectures at Harvard. New 
York • London, Harper & Row, 1967. 182 p. 5.50 $, 44s.

— E l h om bre  y  e l g o b ie rn o . Una teoría empírica de la política. Trad. del 
inglés por J. A. González Casanova. Col. de Ciencias Sociales, Serie de 
Ciencia Política. Madrid, Tecnos, 1968. 767 p. 500.— ptas.

GUILD, Nelson P. — PALMER, Kenneth T.: In tro d u c tio n  to  P olitics. 
Essays and Readings. New York • London • Sidney, Wiley, 1968. X,341 p. 
75s. *

HÄTTICH, Manfred: L eh rb u ch  d er P o litikw issen sch aft. I: Grundlegung 
und Systematik. II: Theorie der politischen Ordnung. Mainz, v. Hase 
& Koehler, 1967/1969. XII,280/191 S. [Bibliographia I, 278-280]. * 

HENNIS, Wilhelm: P olitik  a ls p rak tisch e  W issenschaft. Aufsätze zur poli
tischen Theorie und Regierungslehre. Piper-Paperback. München, Piper, 
1968. 296 S. 14.80 DM. *

KÜCHENHOFF, Günther -  KÜCHENHOFF, Erich: A llgem ein e  S taatsleh re . 
6., überarbeitete und ergänzte Auflage. Stuttgart • Berlin • Köln • Mainz, 
Kohlhammer, 1967. 292 S. 17.80 DM. [Bibliographia 245-253]. * (vol. I) 

LASKI, Harold Joseph: A u th o r ity  in the m od ern  state . Hamden/Conn., 
Archon Books, 1968. X,398 p.

— S tu d ies in law  an d  p o litics. Essay Índex reprint series. Freeport/N. Y., 
Books for Libraries Press, 1968. 299 p.

LEHMBRUCH, Gerhard: E in füh ru n g in d ie P o litikw issen sch aft. Unter Mit
arbeit von Frieder Naschold und Peter Seibt. Slg. Geschichte und Ge
genwart. Zweite, veränderte Aufl. Stuttgart • Berlin • Köln • Mainz, 
Kohlhammer, 1968. 202 S. 11.80 DM. [Bibliographia]. *

LOEWENSTEIN, Karl: Verfassungslehre. 2., durch einen Nachtrag auf 
den Stand von 1969 gebrachte Auflage. Tübingen, Mohr, 1969. XVI,498 S. 
43.—/48.— DM. (V 3.1) * (vol. II)

LUCAS VERDÚ, Pablo: P rin cip ios de C iencia P o lítica . Madrid, Tecnos, 
1967. 228 p. 200.- ptas. (V 3.4.2) *
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MACKENZIE, William James Millar: P o litics an d  so c ia l science. Pelican 
books A 907. Baltimore, Penguin Books, 1967. 424 p.

MALIGNON, Jean: D ictio n n aire  de p o litiq u e . Paris, Cujas, 1967. XX,460 p. 
3 2 .-  Fr.f. *

PARSONS, Malcolm B. — ed.: P erspectives in th e  s tu d y  o f  p o litic s. Rand 
McNally political science series. Chicago, Rand McNally, 1968. XII,170 p.

ROCHE, John Pearson: S h a d o w  an d  substance. Essays on the theory and 
structure of politics. New York, Collier Books, 1969. X,468 p.

SHUSTER, George N. — ed.: F reed om  an d  a u th o rity  in the West. Edited 
and with a foreword by George N. Shuster. International studies of the 
Committee on International Relations, University of Notre Dame. Notre 
Dame, University of Notre Dame Press, 1967. XIV,199 p. (V 3.4.1)

THEIMER, Walter: L ex ik o n  d e r  P o litik . Politische Begriffe, Namen, Systeme, 
Gedanken und Probleme aller Länder. Sammlung Dalp 23. 7., neubearbei
tete Auflage. Bern • München, Francke, 1967. 682 S. 24.80 DM.

YOUNG, Oran R.: S ystem s o f  p o lit ic a l science. Foundations of modern poli
tical science series. Englewood Cliffs/N. J., Prentice-Hall, 1968. XIII,113 p.

3.3 .2  POLITICAL SCIENCES, EINZELWISSENSCHAFTEN -  SCIENCES SPÉCIALES -  
IN PARTICULAR

ALLARDT, Erik: E m ile D u rkh eim  — S ein  B eitrag  z u r  p o litisch en  Sozio logie. 
In: KZS 20 (1968) 1-16.

BERNARD, Stéphane: Les a ttitu d e s  p o litiq u es en  d ém ocratie . Esquisse d’une 
typologie. Collection du centre de théorie politique. Bruxelles, Institut de 
Sociologie, 1968. 294 p. *

BURDEAU, Georges: La d ia lec tiq u e  de l ’o rd re  e t du m ou vem ent. In: RFSP 
18 (1968) 5-19.

DI RENZO, Gordon J.: P erson alità  e p o te re  p o lit ic o . Una indagine sui parla
mentan italiani. Bologna, Il Mulino, 1967. 262 p. 3000 L.

DUVERGER, Maurice: S o c io lo g ía  P olítica. Traducción del francés por Jorge 
Esteban. Demos-Biblioteca de Sociología. Barcelona, Ariel, 1968. 426 p. 
350.—/400.— ptas.

GAYER, Kurt: D as g ro ß e  V erhör. Fug und Unfug der Demoskopie. Güters
loh, Bertelsmann, 1969. 208 S. 18.— DM. [Bibliographia]. *

GOGUEL, François: M o d ern isa tio n  éco n o m iq u e e t  c o m p o rte m e n t p o litiq u e . 
Travaux et recherches de science politique 1. Paris, Colin, 1969. 92 p. 
22 .- Fr.f.

HEBERLE, Rudolf: H aup tp rob lem e d e r  P o litisch en  S ozio lo g ie. Stuttgart, 
Enke, 1967. XI,363 S. 44.50/49.- DM. [Bibliographia 350-357]. *

HOBHOUSE, Leonard Trelawney: S o c ia l ev o lu tio n  an d  p o lit ic a l th eo ry . Port 
Washington/N. Y., Kennikat Press, 1968. IX,218 p.

KATEB, George: P o litica l th eo ry . Its nature and uses. St. Martin’s series in 
American politics. New York, St. Martin’s Press, 1968. IX,102 p. (V 9.1)
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LUHMANN, Niklas: S o zio lo g ie  des p o litisch en  System s. In: KZS 20 (1968) 
705-733.

NEUMANN, Franz: D em o k ra tisch er u n d  a u to ritä re r  S taa t. Studien zur poli
tischen Theorie. Herausgegeben und mit einem Vorwort von Herbert 
Marcuse. Eingeleitet und Gesamtredaktion der deutschen Ausgabe von 
Helge Pross. Slg. Politische Texte. Frankfurt a. M., Europäische Verlags
anstalt • Wien, Europa-Verlag, 1967. 316 S. [Bibliographia F. Neumann 
307-309],

SCHMIDT, Robert H. — Hrsg.: M eth o d en  d e r  P o lito lo g ie . Wege der For
schung 86. Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1967. LXI,585
S. 47.60 DM. [Bibliographia], *

VERFASSUNG UND VERFASSUNGSWIRKLICHKEIT. Jahrbuch 1967. 
Teil 1. Herausgegeben von Ferdinand A. Hermens. Veröffentlichung des 
Forschungsinstituts für politische Wissenschaft und Europäische Fragen der 
Universität zu Köln. Köln ■ Opladen, Westdeutscher Verlag, 1967. 155 S. 
22.50 DM. *

-  Jahrbuch 1967. Teil 2. S. 157-292. 17.50 DM. *
-  Jahrbuch 1968. Teil 1. 152 S. 17.50 DM. *
-  Jahrbuch 1968. Teil 2. S. 153-270. 17.50 DM. *
WILDENMANN, Rudolf: M acht u n d  K on sen s a ls P rob lem  d e r  Innen- u n d  

A u ß en p o litik . Demokratie und Frieden 6. 2. Auflage. Köln • Opladen, 
Westdeutscher Verlag, 1967. XI,361 S. 19.80 DM. [Bibliographia 299- 
348], * (vol. III)

3.4 .1  POLITISCHE PHILOSOPHIE, ALLGEMEINES -  PHILOSOPHIE POLITIQUE, 
GÉNÉRALITÉS -  POLITICAL PHILOSOPHY, GENERAL WORKS

ARANGUREN, José Luis L.: E tica  y  p o lític a . Col. Punto Omega. 2. edi
ción. Madrid, Guadarrama, 1969. 262 p. 50.— ptas.

AYER, Alfred Jules: P h ilo so p h y  an d  p o litic s . Eleanor Rathbone memorial 
lecture 1967. Liverpool, Liverpool University Press, 1967 . 23 p. 3s 6d.

BAMBROUGH, Renford — ed.: P lato , P o p p er a n d  p o litic s. Some contribu
tions to a modern controversy. Coll. Views and controversies about 
classical antiquity. Cambridge, Heffer • New York, Barnes & Noble, 
1967. VIII,219 p.

BUCHANAN, James M.: P olitics a n d  Science. Reflections on Kinght’s Cri
tique of Polanyi. In: Eth 77 (1966/67) 303-310.

FOSTER, Michael Beresford: The p o lit ic a l p h ilo so p h ies  o f  P lato  a n d  Hegel. 
Oxford, Clarendon Press, 1968. XII,207 p. (V 1)

GRUNDFRAGEN DER POLITIK. Recht, Staat, Demokratie, Weltanschau
ung. Konfrontationen 3. Wien • Freiburg i. Br. • Basel, Herder, 1968. 
275 S. 98 .- S, 15.80 DM, 15.80 s.Fr.

GUNNELL, John G.: P o litica l p h ilo s o p h y  an d  tim e. Middletown/Conn., 
Wesleyan University Press, 1968. X,314 p. 10.— ä.
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GUT, Walter: W eltanschauliche G liederung des P arte ien system s? Epilog zur 
Begegnung von Philosophie, Recht und Politik. In: Cs 24 (1968/69) 
33-38. (V 5.5.7.6)

HABERMAS, Jürgen: T heorie u nd  Praxis. Sozialphilosophische Studien. 
Politica 11. 2. Auflage. Neuwied a. Rh. • Berlin, Luchterhand, 1967. 
378 S. 29 .- DM. (II 10.3.1, I 11.7.2) * (vol. III)

HAUSER, Richard: Was des K aisers ist. Zehn Kapitel christlicher Ethik des 
Politischen. Frankfurt a. M., Knecht, 1968. 269 S. 17.80 DM. *

JOHNSON, Wallace J. S.: R esponsib le individualism . Perspectives on a poli
tical philosophy for our time. New York, Devin-Adair, 1967. 254 p. 5.— S. 

KRINSKY, Fred: A m b iva len ce  in A m erican  p o lit ic a l p h ilo so p h y . A specula
tive essay. In: Pt 48 (1967) 89-102.

KUHN, Helmut: V erführung d u rch  P h ilosophie. Die Agitation gegen die 
deutsche Demokratie. In: H 60 (1967/68) 704-714.

LAPIERRE, Jean-William: Q uintessences d u  p o litiq u e . In: Espr 36, 373 
(1968) 200-228.

MACPHERSON, C. B.: D ie p o litisch e  T heorie des B esitzindividualism us. Von 
Hobbes bis Locke. Aus dem Englischen von Arno Wittekind. Frankfurt 
a. M., Suhrkamp, 1967. 346 S. 28.— DM. *

MARBOTT, John David: The sta te  a n d  th e  citizen . An introduction to 
political philosophy. 2nd edition. London, Hutchinson, 1967. 175 p. 
25s/10s 6d.

MARITA1N, Jacques: S tru ttu re  p o litic h e  e libertà . Trad. Antonio Pavan. 
Brescia, Morcelliana, 1968. 170 p.

— P er una p o lit ic a  p iu  um ana. Trad. Antonio Pavan. Brescia, Morcelliana, 
1968. 155 p.

MERCADANTE, Francesco: L eo S trau ss e il n eosto ric ism o. In: RIFD 45
(1968) 603-608.

MORIN, Edgar: In tro d u c tio n  à une p o lit iq u e  de l ’hom m e. Politique 29.
Nouvelle édition. Paris, Seuil, 1969. 192 p. 4.50 Fr.f.

PARESCE, Enrico: T iranni e f i lo s o f i  tiranni. In: RIFD 45 (1968) 374-391. 
PUY, Francisco: E l m ito  d e l C o n tra to  social. In: Verbo (Madrid) 8, 74

(1969) 83-104.
QUINTON, Anthony — ed.: P o litica l P h ilosop h y. Oxford readings in philo

sophy. London, Oxford University Press, 1967. 200 p. 9s 6d.
ROBERTS, Paul Craig: P olitics an d  Science. A Critique of Buchanan’s 

Assessment of Polanyi. In: Eth 79 (1969) 235-241.
SCHMITT, Carl — Festgabe: E pirrhosis. Herausgegeben von Hans Barion, 

Ernst-Wolfgang Böckenförde, Ernst Forsthoff, Werner Weber. 2 Bde. Ber
lin, Duncker & Humblot, 1968. VIII,412/VIII,413-778 S. 126.- DM. 
[Bibliographia C. Schmitt und Literaturverzeichnis 742-778]. 

STERNBERGER, Dolf: Ich w ünschte ein Bürger zu  sein. 9 Versuche über 
den Staat. Edition Suhrkamp 224. Frankfurt a. M., Suhrkamp, 1967. 
191 S. 3 .-  DM.
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TROLLER, Alois: P o litik e r  u n d  Ju r is te n  — „H irte n “ d e r  m en sch lich en  G e
se llsc h a ft! Eine Studie zur Begegnung von Philosophie, Recht und Politik. 
In: Cs 24 (1968/69) 17-32. (V 5.57.6)

VOEGELIN, Eric: N ueva C iencia de la P o lítica . Trad, del inglés por José 
Emilio Sánchez Pintado. Biblioteca del Pensamiento Actual 122. Madrid, 
Rialp, 1968. 299 p. * (vol. I)

WILLMS, Bernard: R ev o lu tio n  u n d  P ro tes t o d e r  G lanz und E lend  des bür
g e rlich en  Sub jekts . (Hobbes, Fichte, Hegel, Marx, Marcuse). Slg. Leben
diges Wissen. Stuttgart, Kohlhammer, 1969. 112 S. 6.80 DM.
v. III 13.1: Cicero; V 1: Sandkühler; V 3.3.1: Shuster.

3 .4 .2  POLITISCHE PHILOSOPHIE, HANDBÜCHER -  PHILOSOPHIE POLITIQUE,
MANUELS -  POLITICAL PHILOSOPHY, TEXTS

CALVEZ, Jean-Yves, SJ: In tro d u c tio n  à  la vie p o litiq u e . Recherches écono
miques et sociales 7. Paris, Montaigne, 1967. 222 p. 9.60 Fr.f. [Biblio- 
graphia 217-219]. *
v. V 3.3.1 : Lucas V.

3.5 POLITISCHE ETHIK -  ÉTHIQUE POLITIQUE -  POLITICAL ETHICS

CUCIUFFO, Michele: M orale  e p o lit ic a l in R osm in i. Pubbl. dellTstituto di 
filosofía dell’Università di Genova 45. Milano, Marzorati, 1967, 167 p. 
2500 L. (V 1)

ECCLES, David McAdam: L ife  an d  p o litics. A moral diagnosis. London, 
Longmans, 1967. X,145 p. 21s.

HECKEL, Roger, SJ: M orale  p o lit iq u e  d ans une so ciété  en  m u tation . In: 
Cahiers d’action religieuse et sociale (Paris) 476/477 (1968) 64 p. 2.— Fr.f.

LANGE, Rudolf: Z u r P rob lem atik  e in e r „ P olitisch en  T h eo lo g ie“  u n d  d er B e
stim m ung d er K irch e  als g ese llsch a ftsk ritisch e  In stitu tio n . In: TTZ 78 
(1969) 207-227.

LEVI, Albert William: H um anism  an d  p o litic s. Studies in the relationship 
of power and value in the Western tradition. Bloomington/Ind., Indiana 
University Press, 1969. VIII,498 p.

MOSSE, George Lachmann: The h o ly  p re ten ce . A study in Christianity and 
reason of state from William Perkins to John Winthrop. New York, H. 
Fertig, 1968. 159 p. (V 4.3)

OPPENHEIM, Felix E.: M o ral p rin c ip les  in p o lit ic a l p h ilo so p h y . Studies in 
political science PS 64. New York, Random House, 1968. XVI,202 p.

PASSERIN D’ENTRÈVES, Alessandro: S u lla  n a tu ra  d e ll ’obb ligo p o lit ic o :  
f a t t o  e va lo re  n e lla  d o ttr in a  d e llo  S ta to . In: RIFD 44 (1967) 571-588.

RAFFO MAGNASCO, Benito R.: L a p o lít ic a  com o p ru d en c ia  en e l p en sa
m ien to  de S an to  Tom ás. In: Sapt 22 (1967) 267-276.

RESCIGNO, Giuseppe Ugo: La resp on sabilità  p o lític a . Milano, Giuffrè, 
1967. 283 p. 2500 L.
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WISSER, Richard — Hrsg.: P olitik  a ls G ed an k e u nd  Tat. Unter Mitwirkung 
von Lothar Bossle, Ernst Emrich, Christian Hübener. Mainz, v. Hase & 
Koehler, 1967. 427 S. * 
v. II 10.3.2: Le Baron.

3.6 POLITISCHE THEOLOGIE -  THÉOLOGIE POLITIQUE -  POLITICAL THEOLOGY

BIÉLER, André: La d im en sion  p o lit iq u e  de la ch arité , o b je t  des rech erch es  

œ cu m én iq u es co n tem p orain es. In: RTP 19 (1969) 164-177. 
CAMPENHAUSEN, Hans Frhr. von: D iskussionsbeitrag  zu  dem  A u fs a tz  von

J . D v o U ie k  über R ö m e r 13 . In: ZEE 12 (1968) 298-299.
DEMMER, Klaus: P olitisch e  E ntsch eid u n g a ls w e ltlich e  G lau b en sen tsch e i

dung. In: C 23 (1969) 38-61.
DENIEL, Raymond, SJ: O m nis p o te s ta s  a D eo. L’origine du pouvoir civil et 

sa relation à l ’Église. In: RechSR 56 (1968) 43-85.
LA FOI ET LA RÉALITÉ SOCIO-POLITIQUE. In: Conc (f) 1968, 36, 

9-168.
DER GLAUBE UND DIE GESELLSCHAFTLICH-POLITISCHE WIRKLICH

KEIT. In: Conc (d) 4 (1968) 403-480.
JAHRBUCH FÜR CHRISTLICHE SOZIALWISSENSCHAFTEN. 10. Band.

Münster, Regensberg, 1969. 316 S. 36.— DM. *
KASPER, Walter: P o litisch e  U topie u n d  ch ristlich e  H offnung. In: FH 24 

(1969) 563-572.
MAIER, Hans: P olitisch e  T h eologie? Einwände eines Laien. In: SZ 183 

(1969) 73-91.
MARSCH, Wolf-Dieter: D ie F re ih e it erlern en . Beiträge politischer Theologie.

Theologia publica 6. Olten • Freiburg i. Br., Walter, 1967. 157 S. 12.— DM. * 
NIEBUHR, Reinhold: C h ris tia n ity  an d  p o w e r  p o litic s. Hamden/Conn., Ar

chon Books, 1969. XI,226 p.
SANGIORGI, Wilfrido: S u lla  co n cezio n e p a o lin a  d e llo  S ta to . In: RIFD 45 

(1968) 406-413.
SCHWEITZER, Wolfgang: D e r en tm yth o lo g is ie rte  S taa t. Studien zur Revi

sion der evangelischen Ethik des Politischen. Studien zur evangelischen 
Ethik 3. Gütersloh, Mohn, 1968. 359 S. 3 8 .- DM. (I 11.2.3) *

WALTON, Robert C.: Z w in g li’s T h eocracy . Toronto, University of Toronto 
Press, 1967. XXII,258 p. 7.50 S. [Bibliographia 227-232]. *

WAS WILL DIE POLITISCHE THEOLOGIE? In: HK 22 (1968) 345-349. 
v. I 3: Lÿgstrup; I 11.2.2: Coste, Paulus VL; V 6.1.8: Desqueyrat — 
Halbecq.

4.1 NORMEN DER POLITIK -  NORMES DE LA POLITIQUE -  FUNDAMENTALS OF 
POLITICAL ACTION

CATLIN, George Edward Gordon: A  s tu d y  o f  the p rin c ip les  o f  p o litic s. 
Being an essay towards political rationalization. New York, Russell & 
Russell, 1967. 469 p.
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ELLWEIN, Thomas: P o litik  u n d  Planung. Slg. Lebendiges Wissen. Stutt
gart, Kohlhammer, 1968. 87 S.

FISHER, Herbert Albert Laurens: The com m on  w eal. Essay index reprint 
series. Freeport/N. Y., Books for Libraries Press, 1968. 296 p.

FLOHR, Heiner — LOMPE, Klaus — Hrsg.: W issenschaftler u n d  P olitiker, 
P a rtn e r o d e r G egn er? Gespräch und Dokumentation. Überarbeiteter und 
erweiterter Text einer Sendung des Westdeutschen Rundfunks vom 21. 
und 22. November 1964. Wissenschaft und Gesellschaft 3. Göttingen, 
Schwartz, 1967. 76 S.

GÓMEZ DE ARANDA, Luis: P o lítica  y  d esarro llo . In: RIS 25, 99-100 
(1967) 83-98. *

ROWLAND, Walter S.: D as Wesen des K on servativ ism u s u n d  d ie E rschei
n u n gsform en  kon servativen  D enkens. Ein Diskussionsbeitrag. In: St 8 
(1969) 349-361.

SINGH, Randhir: R eason , rev o lu tio n , an d  p o lit ic a l th eo ry . Notes on Oake- 
shott’s rationalism in politics. New Delhi, People’s Pub. House, 1967. 
267 p. 20 .- Rs.
v. I 6: Hirsch-Weber, Wohl; V 3.3.1: Crick; V 5.5.7.7: Meynaud.

4.2 ETHIK UND POLITIK -  ÉTHIQUE ET POLITIQUE -  ETHICS AND POLITICS

CHARVIN, Robert: Ju s tic e  e t  p o litiq u e . Évolution de leurs rapports. Pré
face de René-Jean Dupuy. Paris, Librairie Générale de Droit et de Juris
prudence, 1968. 542 p. 68.50 Fr.f.

CROCE, Benedetto: O pere d i B en ed e tto  C roce in ed iz ion e  econom ica.
IV: Etica e política. Bari, Laterza, 1967. 388 p. 900 L.

MUÑOZ VALLE, Isidoro: M o ra l y  p o lític a  en Séneca. In: Pen 24 (1968) 
383-399.

POLIN, Raymond: E th iq u e e t p o litiq u e . Philosophie politique 2. Paris, 
Sirey, 1968. 257 p. 2 2 .- Fr.f.

RÜSTOW, Alexander -  HILLENBRAND, Martin J. -  HERMENS, Fer
dinand A.: Z w ischen  P o litik  u n d  E th ik . Demokratische Existenz heute 
16. Köln • Opladen, Westdeutscher Verlag, 1968. 66 S. 6.— DM. *

SPIAZZI, Raimondo: P olítica  e m orale . Roma, Città Nuova, 1967. 575 p. 
3800 L.

STOLLEIS, Michael: Ü ber die V erbindung d e r  M o ra l m it d e r  P o litik . Ein 
Beitrag zur Spätphase der Aufklärungsphilosophie in Deutschland. In: 
ARSP 55 (1969) 269-276.

4 .3  RELIGION UND POLITIK -  RELIGION ET POLITIQUE -  POLITICS AND RELIGION

CARLEN, Louis: Kirche u n d  p o litisch e  B ildung. In: Cs 23 (1967/68) 898-906. 
CLOUSE, Robert C. -  LINDER, Robert D. -  PIERARD, Richard V. - e d .:  

P ro tes t an d  p o litic s . Christianity and contemporary affairs. Greenwood/S.C., 
Attic Press, 1968. VI,271 p.
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DE CLERCQ, B. J., OP: R elig ion , idéologie e t p o litiq u e . Coli. Cahiers de 
l ’Actualité religieuse. Tournai • Paris, Casterman, 1968. 136 p. 10.— Fr.f.

MESTRE, Antonio: I lu s trac ió n  y  re fo rm a  de la Iglesia. Pensamiento político- 
religioso de Don Gregorio Mayans y Sisear (1699-1781). Publicaciones del 
Ayuntamiento de Oliva 1. Valencia, Ayuntamiento de Oliva y Anales del 
Seminario de Valencia, 1968. 509 p.

MURPHY, Francis Xavier: P olitics an d  th e  e a r ly  C hristian . Foreword by 
Hubert H. Humphrey. New York, Desclée, 1967. VIII,184 p.

QUADE, Quentin L.: The R o le  o f  R elig iou s V alué in P o litica l Ju d g m en t. 
In: RPs 30 (19 68) 415-427. *

SUTOR, Bernhard ‘.P r ie s te r  u n d  P olitiker. In: NO 22 (1968) 195-203.
TEDESCHI, Felice Alberto: S o cie tä , relig ione, dem ocrazia . Bari, Editoriale 

universitaria, 1968. 230 p. 2200 L.
ZIEGLER, Albert: C hristlich e  P o litik  in ch ristlich er P a rte i?  Ein Diskus

sionsbeitrag zur Problematik und Möglichkeit einer christlichen Partei. 
In: SRs 67 (1968) 586-594. (V 5.5.7.6) 
v. V 3.5: Mosse; V 5.2.5: Stevick.

4.4 .2  NATURRECHTLICHE NORMEN -  NORMES DU DROIT NATUREL -  
THE N ATURAL LAW

POLITIQUE ET LOI NATURELLE. 4. Congrés de l ’Office International des 
Oeuvres de Formation Civique et d’Action Doctrínale selon le Droit Natu
rei et Chrétien, Lausanne, 31 mars — 2 avril 1967, Actes. Garches/Hts-de- 
Seine, L’Office, 1967. 184 p. 10.— Fr.f.

4 .4 .3 .2  GRUNDGESETZ -  LOI FONDAMENTALE -  FUNDAMENTAL LAW OF THE STATE

LEIBHOLZ, Gerhard — RINCK, Hans-Justus: G rundgesetz fü r  d ie B undes
rep u blik  D eutsch land. Kommentar an Hand der Rechtsprechung des Bun
desverfassungsgerichts. Unter Mitwirkung von K. Helberg. 3., durchge
sehene und durch einen Nachtrag ergänzte Auflage. Köln-Marienburg, 
O. Schmidt, 1968. XXVIII,584, 216 S. 7 8 .-  DM. (II 6.2.2)

MAUNZ, Theodor — DÜRIG, Günter — HERZOG, Roman: G rundgesetz. 
Kommentar. Lieferung 9 (September 1968), zugleich 2. Lieferung zur 
2. Auflage. München, Beck, 1968. 344 S. 17.80 DM. *

-  G rundgesetz. Lfg. 10 (Mai 1969). 320 S. 17.80 DM. Art. 6, 14, 15, 65a, 
115a-115e, 115g, 115h, 115k, 1151. *

SCHMIDT-BLEIBTREU, Bruno — KLEIN, Franz: K o m m en ta r  zum  G ru n d 
g esetz  fü r  die B un d esrep ub lik  D eutsch land. Neuwied • Berlin, Luchterhand, 
1967. LXXVIII,623 S. 58 .- DM. [Bibliographia].

SÖRGEL, Werner: K on sen su s u n d  In teressen. Eine Studie zur Entstehung 
des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland. Frankfurter Stu
dien zur Wissenschaft von der Politik 5. Stuttgart, Klett, 1969. 387 S. 
34 .- DM. [Bibliographia 326-332], (V 5.5.7.1) *
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4 .4 .3 .3  VERFASSUNG -  CONSTITUTION -  CONSTITUTIONS

ANDREWS, William George — ed.: C o n stitu tio n s an d  co n stitu tio n a lism . 
Edited and with an introductory essay by William G. Andrews. New 
perspectives in political science sériés 1. 3d ed. Princeton/N. J., Van 
Nostrand, 1968. 240 p.

BEYME, Klaus von: D ie verfassunggebende G e w a lt des V olkes. Demokra
tische Doktrin und politische Wirklichkeit. Recht und Staat in Geschichte 
und Gegenwart 367/368. Tübingen, Mohr, 1968. 68 S. 4.50 DM. *

BURDEAU, Georges: T raité de science p o litiq u e . IV: Le Statut du pouvoir 
dans l ’État. Deuxième édition revue et augmentée. Paris, Librairie Géné
rale de Droit et de Jurisprudence, 1969. 693 p. (II 2.2) *

ERMACORA, Felix — Hrsg. Q uellen  zum  Ö sterreich ischen  V erfassungs
rech t ( 1 9 2 0 ) .  Die Protokolle des Unterausschusses des Verfassungsaus
schusses samt Verfassungsentwürfen mit einem Vorwort, einer Einleitung 
und Anmerkungen. Mitteilungen des Österreichischen Staatsarchivs, Erg.- 
Bd. 8. Wien, Berger, 1967. VIII,577 S. 320.- S.

FRIEDRICH, Carl Joachim: C hristlich e  G erech tig k e it u n d  Verfassungsstaat. 
Demokratische Existenz heute 14. Köln • Opladen, Westdeutscher Verlag,
1967. 110 S. 7.80/12.- DM.

FROMONT, Michel: L ’év o lu tio n  du  d ro it  p u b lic  a llem and  en  1 9 6 8 .  In: 
RDPSP 85 (1969) 197-224.

HENNIS, Wilhelm: Verfassung u n d  V erfassu n gsw irk lichkeit. Ein deutsches 
Problem. Antrittsvorlesung. Recht und Staat in Geschichte und Gegen
wart 373/374. Tübingen, Mohr, 1968. 38 S. 4.50 DM.

HOFFMANN, Werner — MAUS, Heinz — Hrsg.: N otstan dsordn u n g  u nd  G e
se llschaft in d e r  B un d esrep ub lik . 10 Vorträge. Rororo-Taschenbuch 986, 
Rororo aktuell. Reinbek b. Hamburg, Rowohlt, 1968. 183 S. 2.20 DM.

KLECATSKY, Hans R. — Hrsg.: D ie R ep u blik  Ö sterreich . Gestalt und Funk
tion ihrer Verfassung. Wien, Herder, 1968. 352 S. 192.— S., 31.— DM/s.Fr.

KLEIN, Hans Hugo: B undesverfassungsgericht u nd  S taatsra ison . Über Gren
zen normativer Gebundenheit des Bundesverfassungsgerichtes. Frankfurt 
a. M. • Berlin, Metzner, 1968. 42 S. 5.80 DM.

LEISNER, Walter: Im p eriu m  in f ie r i . Zur Evolutionsgebundenheit des öf
fentlichen Rechts. In: St 8 (1969) 273-302.

RONNEBERGER, Franz: V erfassu n gsw irk lichkeit als p o litisch es S ystem . 
In: St 7 (1968) 409-429.

WIENHOLTZ, Ekkehard: N orm ative V erfassung u nd  G esetzgebung. Die Ver
wirklichung von Gesetzgebungsaufträgen des Bonner Grundgesetzes. Frei
burg i. Br., E. Albert, 1968. XIV,153 S. 19.10/24.50 DM.

ZUCK, Rüdiger: S u b sid iaritä tsprin zip  u nd  G rundgesetz. München, Beck,
1968. XXXIX,139 S. 24 .- DM.
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5.1 INNERER AUFBAU DER POLITISCHEN ORDNUNG, ALLGEMEINES -  
STRUCTURE INTERNE DE L ’ORDRE POLITIQUE, GÉNÉRALITÉS -  

STRUCTURE OF THE POLITICAL ORDER, IN GENERAL

ARON, Raymond: Ü ber d ie  F re ih eiten . Aus dem Französischen übersetzt 
von Arend Kulenkampff. Frankfurt a. M., Fischer, 1968. 152 S. 16.— DM. 
(V 5.2.1) * (vol. V)

HENNIG, Eike: Z u r D ia lek tik  von P lura lism us u n d  T ota litarism us. In: St 7 
(1968) 287-306.

LUCAS VERDÜ, Pablo: A n älis is  de la e s tru c tu ra  p o litic a . In: RIS 26, 
103-104 (1968) 5-30. *

WEINACHT, Paul-Ludwig: „S ta a tsb ü rg e r“. Zur Geschichte und Kritik eines 
politischen Begriffs. In: St 8 (1969) 41-63.

5.2.1 DIE POLITISCHEN GRUNDRECHTE, ALLGEMEINES -  
LES DROITS POLITIQUES FONDAMENTAUX, GÉNÉRALITÉS -  

CIVIC RIGHTS, GENERAL WORKS

COLLIARD, Claude Albert: L ib ertés  pu b liq ues. Coll. Precis Dalloz. 3e edi
tion. Paris, Dalloz, 1968. XIX,729 p. 25 .- F ri. (II 6.2.2)

GREEN, Thomas Hill: L ectu res on  th e  p rin c ip les  o f  p o lit ic a l o b ligatio n . 
Introduced by Lord Lindsay of Birker. Ann Arbor paperbacks 126. Ann 
Arbor/Mich., University of Michigan Press, 1967. XXXVI, 252 p. 2.25 ft 

HUMPHREY, Hubert Horatio: B eyo n d  c iv il rights. A new day of equality.
New York, Random House, 1968. 193 p. (II 6.2.2)

LUDWIG, Bernard: C ivil r igh ts an d  civ il liberties. Edited by Gerald Lein
wand. Coll. Problems of American society. New York, Washington Square 
Press, 1968. 191 p. (II 6.2.2)

RAPHAEL, D. D. — ed.: P o litica l th e o ry  an d  the righ ts o f  m an. London • 
Melbourne, Macmillan • Bloomington, Indiana University Press, 1967. 
VIII,151 p. 30s, 5.75 ft.

WIE FREI SIND DIE BEAMTEN? Vorträge, Ansprachen und Diskussionen 
auf der 9. Beamtenpolitischen Arbeitstagung des DBB vom 9.-11. Januar 
1967 auf der Bühler Höhe. Schriftenreihe des Deutschen Beamtenbundes 
42. Bad Godesberg, Verlagsanstalt des Deutschen Beamtenbundes, 1967. 
171 S. 5.55 DM.

WOHLAND, Werner: In fo rm a tio n sfre ih e it u n d  p o litisch e  F ilm k o n tro lle . Ein 
Beitrag zur Konkretisierung von Art. 5 Grundgesetz. Schriften zum 
Öffentlichen Recht 81. Berlin • München, Duncker & Humblot, 1968. 
270 S. 48.60 DM. (III 17.4) 
v. II 6.2.1: Unruh; V 5.1: Aron.

5 .2 .2  FREIHEIT DER POLITISCHEN MEINUNG -  LA  LIBERTÉ D’EXPRESSION 
POLITIQUE -  FREEDOM OF PUBLIC OPINION

CZAJKA, Dieter: P resse fre ih e it u n d  „ ö ffe n tlic h e  A u fg a b e “ d e r  Presse. Res 
publica 20. Stuttgart • Berlin • Köln • Mainz, Kohlhammer, 1968. 180 S. 
25.— DM. [Bibliographia 174-180]. *
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FORSTHOFF, Ernst: D e r V erfassungsschutz d e r  Z eitungspresse. Planungs
studien 3. Frankfurt a. M. • Berlin, Metzner, 1969. 77 S. 8.80 DM.

HEINITZ, Ernst: L ib ertà  d i stam p a  e d ir itto  a lla  p erso n a lità . In: Jus 18
(1967) 286-299.

KNOLL, Joachim H.: P resse fre ih e it — P ressem on op ol. In: NO 22 (1968) 
367-379.

MARX, Karl — ENGELS, Friedrich: P resse fre ih e it u n d  Z ensur. Herausgegeben 
und eingeleitet von Iring Fetscher. Slg. Politische Texte. Frankfurt a. M., 
Europäische Verlagsanstalt ■ Wien, Europa-Verlag, 1969. 235 S. 15.—/22.— 
DM. (I 11.7.2)

PARTSCH, Karl T.: L ib ertà  d i stam p a e d ir itto  a lla  p erson alità . In: Jus 18 
(1967) 47-54.

PRESSEFREIHEIT UND PERSÖNLICHKEITSRECHT IN DEUTSCHLAND 
UND ITALIEN. Verhandlungen des 1. Deutsch-Italienischen Juristenkon
gresses vom 21.-23. Oktober 1966 in Rom. Teil II. Mit Beiträgen von: 
Angelo De Mattia, Ernst Heinitz, Karl Josef Partsch, Giuliano Vassalli. 
Hefte der Vereinigung für den Gedankenaustausch zwischen deutschen und 
italienischen Juristen e. V. 3. Karlsruhe, Müller, 1968. 140 S. 16.80 DM. *

DAS RECHT AUF INFORMATION. Schriftenreihe der Evangelischen Aka
demie für Rundfunk und Fernsehen 12. München, Evangelischer Presse
verband für Bayern, 1967. 67 S. 5.80 DM.

SCHNEIDER, Peter: P ressefre ih eit u n d  S taatss ich erh eit. Mainz, v. Hase & 
Koehler, 1968. 212 S. 22 .- DM.

SCHOLLER, Heinrich J.: P erson  u n d  Ö ffe n tlich k e it. Zum Spannungsverhält
nis von Pressefreiheit und Persönlichkeitsschutz. Münchener öffentlich- 
rechtliche Abhandlungen 3. München, Beck, 1967. XVIII,455 S. 65.— DM.
v. III 17.3.: Voyenne; IV 10.3: Arndt.

5 .2 .3  POLITISCHES VERBANDSRECHT -  DROIT D’ASSOCIATION POLITIQUE -  
FREEDOM OF ASSOCIATION (POLITICAL)

DIETEL, Alfred — GINTZEL, Kurt: D ém on stra tion s- u n d  V ersam m lungs
fre ih e it . Kommentar zum Gesetz über Versammlungen und Aufzüge vom 
24. Juli 1953. Köln • Berlin • Bonn • München, Heymann, 1968. XII,167 S. 
16 .- DM. [Bibliographia XI-XII],

MONJAU, Herbert: D e r S ch u tz  d e r  sogen an n ten  n egativen  K o a litio n sfre ih e it. 
In: KÜCHENHOFF, Günther -  Festgabe 121-132.

5 .2 .5  WIDERSTAND -  RÉSISTANCE -  RESISTANCE

ARÈNILLA, L.: L e calvin ism e e t  le d ro it  de résistan ce à l ’É ta t. In: AESC 22 
(1967) 350-369.

BOSC, Robert: E ine T heologie d e r  R e v o lu t io n ? In: D 24 (1968) 357-363. *
DOEHRING, Karl: D as W iderstand srech t des G ru n dgesetzes u n d  das über

p o s itiv e  R ech t. In: St 8 (1969) 429-439.
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FEIL, Ernst — WETH, Rudolf — Hrsg.: D iskussion z u r , ,T heologie d e r  R evo 
lu t io n “. Mit einer Einleitung, einem Dokumententeil und einer Bibliogra
phie zum Thema. München, Kaiser ■ Mainz, Matthias-Grünewald, 1969. 
XVI,373 S. 19.80 DM. [Bibliographia 365-373]. (I 11.2.1) *

MADDEN, Edward H.: C iv il d isobed ien ce an d  m o ra l law  in n in eteen th -cen 
tu ry  A m erican  p h ilo so p h y . Seattle, University of Washington Press, 1968. 
VII,214 p.

ROCK, Martin: C h rist u n d  R evo lu tio n . Widerstandsrecht — Widerstands
pflicht. Christliches Leben heute 2. Augsburg, Winfried-Werk, 1968. 140 S.
5.80 DM. *

SCHEIBLE, Heinz — Hrsg.: D as W iderstandsrecht als P rob lem  d er d eu tschen  
P ro tes tan ten  1 5 2 3  bis 1 5 4 6 . Texte zur Kirchen- und Theologiegeschichte 
10. Gütersloh, Mohn, 1969. 100 S. 10.80 DM. [Bibliographia 9-13]. 
(I 11.2.3)

SCHOLLER, Heinrich: W iderstand u n d  Verfassung. In: St 8 (1969) 19-39. 
STEVICK, Daniel B.: C iv il d isobed ien ce a n d  the C hristian . New York, 

Seabury Press, 1969. XI,211 p. (V 4.3)

5 .2 .6  KRIEGSDIENSTVERWEIGERUNG -  OBJECTION DE CONSCIENCE -  
REFUSAL TO SUBMIT TO M ILITARY SERVICE

v. V 6.2.1: Zahn.

5.2 .9  POLITISCHE GRUNDRECHTE. EINZELFRAGEN -  LES DROITS POLITIQUES, 
QUESTIONS SPÉCIALES -  CIVIC LIBERTIES, PARTICULAR PROBLEMS

AZCÀRATE Y FLÖREZ, Pablo de: P ro te c tio n  o f  n a tio n a l m in orities. Carne
gie Endowment for International Peace, Occasional paper 5. New York, 
Carnegie Endowment for International Peace, 1967. 97 p.

MACARTNEY, Carlile Aylmer: N atio n a l s ta tes  an d  n a tio n a l m in orities. New 
York, Russell & Russell, 1968. 561 p.

5.3 .1  ZENTRALISMUS UND FÖDERALISM US, ALLGEMEINES -  
CENTRALISME ET FÉDÉRALISME, GÉNÉRALITÉS -  
CENTRALISM AND FEDERALISM , GENERAL WORKS

DUCLOS, Pierre: L ’ê tre  fé d é ra lis te . Préface de Robert Pelloux et Georges 
Burdeau. Bibliothèque constitutionnelle et de science politique 30. Paris, 
Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 1968. 72 p. 10.— Fr.f. 

HÉRAUD, Guy: Les p rin c ip es du féd é ra lism e e t  la fé d é ra tio n  eu rop éen n e. 
Contribution à la théorie juridique du fédéralisme. Préface et postface par 
Alexandre Marc. Coll. Réalités du présent. Paris, Presses d’Europe, 1968. 
160 p. 10 .- Fr.f.

KEWENIG, Wilhelm: K o o p e ra tive r  F öd era lism u s u n d  b u n d esstaatlich e  O rd
nung. Bemerkungen zur Theorie und Praxis des kooperativen Föderalismus 
in den USA unter besonderer Berücksichtigung der „grants-in-aid“, der 
Bundeshilfsprogramme. In: AöR 93 (1968) 433-484.
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MASSEY, Hector J.: L o rd  A c to n ’s T h eory  o f  N atio n a lity . In: RPs 31 (1969) 
495-508. *

PÉREZ SADABA, Vicente: R egiones n atura les y  regionalism o. Lee y dis
cute 36. Madrid, Zyx, 1968. 55 p. 13.— ptas.

PUY, Francisco: F ed era lism o h istó rico  trad ic ion a l, fe d e ra lism o  revo lu c io n ario  
y  cu erp os in term edios. In: Verbo (Madrid) 7, 63 (1968) 167-185.
v. II 4.2: Welte.

5 .4 .2 .1  GEWALTENTEILUNG, ALLGEMEINES -  SÉPARATION DES POUVOIRS, 
GÉNÉRALITÉS -  THE SEPARATION OF POWERS, GENERAL WORKS

VILE, M. J. C.: C on stitu tio n a lism  an d  the S ep a ra tio n  o f  P ow ers. Oxford, 
Clarendon Press, 1967. VII,359 p. 50s. *

5 .4 .2 .2  LEGISLATIVE -  LE LÉGISLATIF -  LEGISLATIVE POWER

INDAGINE SULL’ATTIVITÀ NORMATIVA DEL GOVERNO. Introduzione 
di A. Donati. Istituto per la documentazione e gli studi legislativi. Milano, 
Giuffrè, 1968. IX,657 p. 6000 L.

ONIDA, Valerio: P u b b lica  am m in istraz io ne  e co stitu z io n a lità  d e lle  leggi. 
Milano, Giuffrè, 1967. 264 p.

5 .4 .2 .3 .1  EXEKUTIVE, ALLGEMEINES -  L ’EXÉCUTIF, GÉNÉRALITÉS -  
THE EXECUTIVE POWER, GENERAL WORKS

v. II 4.3: Garcia de Vercher — Lagüens Marquesán.

5 .4 .2 .3 .2  REGIERUNG -  LE GOUVERNEMENT -  THE GOVERNMENT

STAMMEN, Theo — Hrsg.: S tru k tu rw a n d e l d er m od ern en  Regierung. Wege 
der Forschung 119. Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1967. 
VI,500 S. *

5 .4 .2 .3 .3  VERWALTUNG -  L'ADMINISTRATION -  THE ADMINISTRATION

EBERT, Kurt Hanns: D er O m budsm an in C rossb ritann ien . Rechtsverglei
chende Überlegungen zur Verwaltungskontrolle anlässlich der Einsetzung 
eines Parliamentary Commissioner for Administration in England. Recht 
und Staat in Geschichte und Gegenwart 371/372. Tübingen, Mohr, 
1968. 69 S. 4.50 DM.

HEINEMANN, Klaus: S ta b ilitä t u nd  W andel b ü rok ratisch er O rganisationen. 
In: SJWS 89 (1969) 313-331.

MORSTEIN-MARX,. Fritz — Hrsg.: G egenw artsaufgaben  d er ö ffe n tlic h e n  
V erw altung. Köln • Berlin • Bonn • München, Heymann, 1968. XXVI, 
432 S. 52.— DM. [Bibliographia],

NEESSE, Gottfried: D er L eistungsgrundsatz im ö ffe n tlic h e n  D ienst. München • 
Wien, Olzog, 1967. 109 S. 9.80 DM.
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SAUVY, Alfred: B u reau x  e t  bu reau cratie . Que sais-je? 712. 3e édition mise 
à jour. Paris, Presses universitaires, 1967. 127 p. 3.— Fr.f. * (vol. I)

WALLERATH, Maximilian: D ie Se lb stb in d u n g  d e r  V erw altung. Freiheit und 
Gebundenheit durch den Gleichheitssatz. Schriften zum öffentlichen 
Recht 83. Berlin, Duncker & Humblot, 1968. 147 S. 26.60 DM. [Biblio- 
graphia 142-147].
v. II 4.3: Jesch; V 5.5.7.5: Ellwein — Görlitz, Hirsch.

5 .4 .2 .4  RICHTERLICHE GEWALT -  POUVOIR JUD ICIAIRE -  JUD ICIAL POWER

MENGER, Christian-Friedrich: M o d ern er S ta a t u n d  R ech tsp rechu n g. Eine 
historische und systematische Studie über Stellung und Bedeutung der 
Dritten Gewalt im modernen Staate. Recht und Staat in Geschichte und 
Gegenwart 361. Tübingen, Mohr, 1968. 30 S. 2.40 DM. *

SCHÄFER, Hans Jürgen: In h a lt  u n d  G ren zen  d e r  rich te rlich en  G e w a lt nach  
d er V erfassung d e r  V erein igten  S ta a ten  vo n  A m erik a . Neue Kölner rechts
wissenschaftliche Abhandlungen 56. Berlin, de Gruyter, 1968. XXII,206 S. 
34 .- DM. [Bibliographia XV-XXII],

SCHNEIDER, Hans-Peter: R ich te rre ch t, G esetzesrech t u n d  V erfassungsrecht. 
Bemerkungen zum Beruf der Rechtsprechung im demokratischen Ge
meinwesen. Referat. Wissenschaft und Gegenwart 40/41. Frankfurt a. M., 
Klostermann, 1969. 54 S. 7.50 DM.

WITTIG, Peter: P olitisch e  R ücksich ten  in d e r  R ech tsp rech u n g  des B undes
verfassungsgerichts? In: St 8 (1969) 137-158.

5 .5 .1  STAATSFORMEN, ALLGEMEINES -  FORMES DE L’ÉTAT, GÉNÉRALITÉS -  FORMS OF 
GOVERNMENT, GENERAL WORKS

MALETA, Alfred: E ntsch eid u n g fü r  m orgen. Christliche Demokratie im 
Herzen Europas. Wien • München • Zürich, Molden, 1968. 336 S. 168.— S, 
26 .- DM.

STAMMEN, Theo: R egierungssystem e d e r  G egenw art. Slg. Geschichte und 
Gegenwart. 2., verbesserte Auflage. Stuttgart, Kohlhammer, 1969. 204 S.
13.80 DM. [Bibliographia 191-193].

— S istem as p o lít ic o s  actuales. Trad. del alemán por José Rafael Chocomeli 
Lera. Col. Punto Omega. Madrid, Guadarrama, 1969. 270 p. 100.— ptas.

5 .5 .5  THEOKRATIE -  THÉOCRATIE -  THEOCRACY

CASTAÑEDA DELGADO, Paulino: L a teocracia  p o n tif ic a l y  la  co n q u ista  
de A m érica . Victoriensia, Publicaciones del Seminario de Vitoria 25. 
Vitoria, Eset, Seminario Diocesano, 1968. XXI,434 p. (V 6.1.8)
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5 .5 .7 .1  DEMOKRATIE, ALLGEMEINES -  DÉMOCRATIE, GÉNÉRALITÉS -  DEMOCRACY, 
GENERAL WORKS

APTHEKER, Herbert: The n a tu re  o f  d em o cracy , fre e d o m , an d  revo lu tio n . 
Little new world paperbacks 14. New York, International Publishers,
1967. 128 p.

BERNARD, Stéphane: Esquisse d ’un e typ o lo g ie  d es p rin c ip a les a ttitu d e s  
ad o p tées p a r  les assu je ttis  à l ’égard  du  p o u v o ir  d ém ocratiq u e . In: RevIS
(1968) 177-219.

BÖHM, Anton: D ie D em o k ra tie  in d e r  techn is ierten  W ohlstandsgesellschaft. 
In: WoW 23 (1968) 99-115.

BRAYBROOKE, David: T hree tests f o r  d em o cracy . Personal rights, human 
welfare, collective preference. Studies in philosophy, SPH 16. New York, 
Random House, 1968. VIII,240 p. 2.25 4.

BUSEK, Erhard: D e r Z u stan d  d e r  R ep u b lik  Ö sterreich . Zum fünfzigsten 
Jahrestag ihrer Ausrufung. Bemerkungen zur Republik als Staatsform 
und zu Österreich als Funktion. In: WoW 23 (1968) 401-417.

DAHRENDORF, Ralf: G ese llsch a ft u n d  D em o k ra tie  in D eutsch land. Mün
chen, Piper, 1968. 518 S. 28.— DM. [Bibliographia 485-494]. *

DOWNS, Anthony: Ö ko no m isch e T h eorie  d e r  D em ok ra tie . Herausgegeben 
von Rudolf Wildenmann. Aus dem Amerikanischen. Übersetzung: Leon
hard Walentik. Die Einheit der Gesellschaftswissenschaften 8. Tübingen, 
Mohr, 1968. XIV, 303 S. 29.-/34.- DM. [Bibliographia 294-296].

DRESCHER, Seymour: D ilem m as o f  d em o cracy . Tocqueville and moderni
zation. Pittsburgh, University of Pittsburgh Press, 1968. IX,302 p. (V 1)

ESPINAR, Modesto: Una d em ocracia  p a ra  España. Cuadernos para el 
Diálogo 13. Madrid, Edicusa, 1967. 187 p.

FELDHOFF, Jürgen: D ie P o litik  d e r  eg alitä ren  G ese llsch aft. Zur soziologi
schen Demokratie-Analyse bei Alexis de Tocqueville. Beiträge zur soziolo
gischen Forschung 1. Köln ■ Opladen, Westdeutscher Verlag, 1968. 
211 S. 22 .- DM. [Bibliographia 199-211]. *

FL ADE, Hermann: D ie C hance d e r  F re ih e it. Archiv für Vergleichende 
Kulturwissenschaft 5. Meisenheim am Glan, Hain, 1968. 251 S. 29.50 DM. 
[Bibliographia 244-251]. *

FRIEDRICH, Carl Joachim: C o n stitu tio n a l g o v e rn m e n t an d  d em ocracy . 
Theory and practice in Europe and America. A Blaisdell book in political 
science. 4th ed. Waltham/Mass., Blaisdell Pub. Co., 1968. XXIII,728 p. 
(V 2.2)

GÖRLITZ, Axel: D em o k ra tie  im  Wandel. WV-Sammlung Politik. Opladen, 
Westdeutscher Verlag, 1969. 189 S. 12.80 DM. [Bibliographia 179-184].

HENKE, Wilhelm: D ie verfassunggebende G e w a lt des V olkes in L eh re  u n d  
W irklichkeit. In: St 7 (1968) 165-182.

HERMENS, Ferdinand A.: W irtschaft, W irtsch aftsw issen schaft u n d  D em o
kratie. In: BRIEFS, Goetz — Festschrift 113-140.
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HYMAN, Sidney: The p o litic s  o f  consensus. New York, Random House,
1968. 274 p.

ICHINO, Pietro: D ecen tram en to  p o lít ic o  e sovranit'a p o p o la re . In: Jus 19 
(1968) 429-435.

KIRCHHEIMER, Otto: P olitisch e  H errschaft. Fünf Beiträge zur Lehre vom 
Staat. Edition Suhrkamp 220. Frankfurt a. M., Suhrkamp, 1967. 152 S. 
3 .-  DM. *

LEHNE, Friedrich: D em o k ra tie  oh n e Illu sion en . Eine Einführung. München, 
Oldenbourg, 1967. 194 S. 14.— DM. [Bibliographia 184-186]. * 

MACPHERSON, C. B.: L a rea lid ad  d em ocrática . Trad. del inglés por Carlos 
Sánchez-Rodrigo. Ciencias del Hombre 5. Barcelona, Fontanella, 1968.
88 p.

MAYER, Gustav: R adikalism us, S ozia lism u s un d  bürgerliche D em o k ra tie . 
Herausgegeben und mit einem Nachwort versehen von Hans-Ulrich Wehler. 
Edition Suhrkamp 310. Frankfurt a. M., Suhrkamp, 1969. 195 p. 3.— DM. 
(1 1 1 .6)

MEYNAUD, Jean — éd.: Les p o u v o irs  de décision  de l ’E ta t m oderne. 3e 
recueil d’articles extr. de la Revue internationale des sciences sociales, 
présenté par Jean Meynaud. Coli. Etudes sociales d’actualité. Paris, 
Unesco, 1967. 301 p. 20.— Fr.f.

NIEBUHR, Reinhold — SIGMUND, Paul E.: The d ém o cra tie  exp erience.
Past and prospects. New York, Praeger, 1969. X,192 p.

NOTSTAND DER DEMOKRATIE. Referate, Diskussionsbeiträge und Ma
terialien vom Kongress am 30. Oktober 1966 in Frankfurt a. M. Res 
novae 54. Frankfurt a. M., Europäische Verlagsanstalt, 1967. 211 S.
7.80 DM.

OTT, Heinrich: D em ok ratisch e  H um anität. Sozialethische Überlegungen zum 
Phänomen der kollektiven Entscheidungsfindung in der eidgenössischen 
Demokratie. In: TZ 24 (1968) 346-355.

PADOVER, Saul Kussiel: P o u rq u o i la  d ém o cra tie?  Trad. par Claude Elsen.
Nouveaux horizons, E. 116. Paris, Seghers, 1967. 211 p. 1.50 Fr.f.

PAVAN, Pietro: L a d em ocrazia  e le sue ragioni. Universale Studium 58-58/A.
2.a edizione. Roma, Studium, 1967. 232 p. 800 L.

PLAMENATZ, J. P.: C onsent, fre e d o m  an d  p o lit ic a l ob ligation. Oxford 
paperbacks 143. 2nd édition. London, Oxford University Press, 1968. 
XI,182 p. 7s 6d.

ROUGIER, Louis: La m ística d em ocrática . Roma, Volpe, 1967. 151 p. 
1400 L.

WEBER-SCHÄFER, Peter: , ,S o z ia l”  u n d  , ,R a tio n a l”. Anmerkungen zur 
Demokratiediskussion. In: St 7 (1968) 17-40.

WORTMANN, Wilhelm: D em ok ratie  als p o litisch e  B ew usstseinsbildung. Hei
delberg, Quelle & Meyer, 1968. 127 S. 11.50 DM.
v. I 10.2: Semanas; I 11.2.2: Langner; V 4.4.3.2: Sörgel.
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5 .5 .7 .2  BEGRIFF DER DEMOKRATIE -  NOTION DE DÉMOCRATIE -  DEFINITION OF
DEMOCRACY

FOLKERS, Karl-Heinz: D ie D em o k ra tie  als G esellsch aftssystem . Vom Sinn 
und Ziel der Geschichte. Soziologische Theorie der Evolution. Beiträge 
zur politischen Wissenschaft 7. Berlin, Duncker & Humblot, 1968. 
412 S. 49.60 DM. (I 4.2.2)

LINDSAY OF BIRKER, Alexander Dunlop: The essentia ls o f  d em ocracy . 
William J. Cooper Foundation lectures, Swarthmore College, 1929. 
2d ed. Oxford, Clarendon Press, 1967. 74 p.

REJAI, M. — ed. : D em ocracy . The contemporary theories. New York, 
Atherton Press, 1967. X,320 p.

5 .5 .7 .3  VOLKSSOUVERÄNITÄT -  SOUVERAINETÉ POPULAIRE -  SOVEREIGNTY OF
THE PEOPLE

v. V 2.4: Capurso.

5 .5 .7 .4  WAHLEN -  ELECTIONS -  ELECTIONS

HÄTTICH, Manfred: O rd nungspolitische A sp e k te  e in e r W ahlrechtsreform . In: 
CivM 7 (1968) 122-149. (V 5.5.7.6)

HERMENS, Ferdinand A.: D em o k ra tie  o d e r  A n a rch ie?  Untersuchung über 
die Verhältniswahl. Mit einem Vorwort von Alfred Weber und einer 
Einführung von Carl J. Friedrich. 2. Auflage. Köln • Opladen, West
deutscher Verlag, 1968. XXIV, 346 S. 19.50 DM. *

— K an n  sich eine D em o k ra tie  se lb st re fo rm ie ren ?  Zur Wahlrechtsdiskussion 
in der Bundesrepublik. In: WoW 23 (1968) 314-323.

KAACK, Heino: Z w isch en  V erh ä ltn isw ah l u n d  M eh rh eitsw ah l. Zur Diskussion 
der Wahlrechtsreform in der Bundesrepublik Deutschland. Opladen, Leske, 
1967. 105 S. 5.80 DM. [Bibliographia 101-105]. *

LAZARSFELD, Paul F. -  BERELSON, Bernard -  GAUDET, Hazel: W ahlen  
u n d  Wähler. Soziologie des Wahlverhaltens. Soziologische Texte 49. 
Neuwied • Berlin, Luchterhand, 1969. 231 S. 26.— DM.

PARTEIEN, WAHLRECHT, DEMOKRATIE. Vorträge und Diskussionen 
einer Arbeitstagung der Friedrich-Naumann-Stiftung und der Deutschen 
Gruppe der Liberalen Weltunion vom 17.—19. März in Baden-Baden. 
Schriftenreihe der Friedrich-Naumann-Stiftung zur Politik und Zeitge
schichte 12. Köln • Opladen, Westdeutscher Verlag, 1967. 165 S. 9.80 DM.

WIESNER, Joachim: P rob lem e e in e r W ah lrech tsreform  in d er B undesrepublik . 
In: NO 21 (1967) 241-253, 321-338.

ZILLESSEN, Horst — Hrsg.: M eh rh e itsw a h lrech t? Beiträge zur Diskussion 
um die Änderung des Wahlrechts. Kirche im Volk 35. Stuttgart • Berlin, 
Kreuz, 1967. 88 S. 4.80 DM.
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5 .5 .7 .5  PARLAMENT, REGIERUNG -  PARLEMENT, GOUVERNEMENT -  PARLIAMENT,
GOVERNMENT

ADAMS, Mary — ed.: The m od ern  state. Coli. Essay and general literature 
index reprint sériés. Washington/N. Y., Kennikat Press, 1969. 320 p.

BARKER, Ernest: R eß e c tio n s on  g o vern m en t. Oxford paperbacks 131. 
London, Oxford University Press, 1967. XVII,424 p. 12s 6d.

BOHRER, Erich R.: M an d at o d e r  G ew issen ? In: NJW 21 (1968) 2093-2095.
ELLWEIN, Thomas — GÖRLITZ, Axel: P arlam en t u n d  V erw altung. I: Ge

setzgebung und politische Kontrolle. In Zusammenarbeit mit Andreas 
Schröder. Politik, Regierung, Verwaltung 2, 1. Stuttgart ■ Berlin • Köln • 
Mainz, Kohlhammer, 1967. 279 S. 20 .- DM. (V 5.4.2.3.3)

FAISST, Helmut W.: P arlam en t u n d  W issenschaft. Europäische Kultur
politik 3. Wien • Frankfurt • Zürich, Europa-Verlag, 1967. 163 S.
84 .- S, 13.80 Fr.s.

HAUENSCHILD, Wolf-Dieter: Wesen u n d  R ech tsn a tu r  d er p a rlam en ta risch en  
F rak tio n en . Schriften zum öffentlichen Recht 79. Berlin, Duncker & 
Humblot, 1968. 218 S. 39.60 DM. [Bibliographia 207-217].

HIRSCH, Joachim: P arlam en t u n d  V erw altung. II: Haushaltsplanung und 
Haushaltskontrolle in der Bundesrepublik Deutschland. Politik, Regierung, 
Verwaltung 2/2. Stuttgart, Kohlhammer, 1968. 192 S. 24.— DM. 
(V 5.4.2.3.3)

IONESCU, Ghita — MADARIAGA, Isabel de: O pposition . Past and present 
of a political institution. The New thinker’s library 25. London, Watts, 
1968. VII,213 p. 15s.

KRINSKY, Fred: D em o cracy  an d  c o m p lex ity . Who governs the governors? 
The Insight séries. Beverly Hills/Calif., Glencoe Press, 1968. 147 p.

MARX, F. G.: L a G rande-B retagne vit-e lle  sous un  régim e p ré sid e n tie l?  In: 
RDPSP 85 (1969) 5-47.

MOSCA, Gaetano: T eorica d ei g o v e m i e g o v e m o  p arlam en ta re . Presentazione 
di Rodolfo De Mattéi. Valori politici 5. Milano, Giuffrè, 1968. XXVIII,307 p.

PONTI, Emilio: C risi d élia  dem ocrazia . Roma, Trevi, 1968. 87 p. 1000 L.
SACHER, W.: D as f r e ie  M andat. Zur Politologie und Politikologie eines 

Grundproblems der Demokratie. In: OeZR 17 (1967) 270-285.
STUBY, Gerhard: D ie M acht des A b g eo rd n e ten  u n d  die in n erp arte ilich e  

D em okratie . In: St 8 (1969) 303-325.

5 .5 .7 .6  PARTEIEN -  PARTIS -  POLITICAL PARTIES

BARBUSCO, Aldo: L ’am m issione d e l c itta d in o  ai p a rtiti. Milano-Varese, 
Istituto Editoriale Cisalpino, 1967. 141 p. 1500 L.

BERNARD, Stéphane: Partis, g ro u p es e t  o p in io n  p u b liq u e , I. Université 
libre de Bruxelles, Publications. Bruxelles, Presses Universitaires de 
Bruxelles, 1968. 111,187 p. 232.- Fr.b.

DUVERGER, Maurice: L a d em ocracia  sin e l p u eb lo . Trâd. del francés por
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Juan-Ramón Capelia. Biblioteca de Ciencia Política. Caracas • Barcelona, 
Ariel, 1968. 266 p.

FLOHR, Heiner: P arte ip ro gram m e in d e r  D em ok ra tie . Ein Beitrag zur 
Theorie der rationalen Politik. Wissenschaft und Gesellschaft 4. Göttingen, 
Schwanz, 1968. XI,219 S. 39.50 DM. *

LA FUNZIONAL1TÀ DEI PARTITI NELLO STATO DEMOCRATICO. 
Giorgio Balladore Pallieri, Vezio Crisafulli, Bruno Leoni, Gianfranco 
Miglio. Atti del I Congresso Nazionale di dottrina dello Stato. A cura di 
Pier Luigi Zampetti. Milano, La Nuova Europa, 1967. 252 p. 3000 L.

JUPP, James : P o litic a l p a rties. Library of political studies. London, Routledge 
& K. Paul ■ New York, Humanities Press, 1968. X,115 p.

LENK, Kurt — NEUMANN, Franz — Hrsg.: T heorie u n d  S o z io lo g ie  d er  
p o litisch en  P arteien . Herausgegeben und eingeleitet von Kurt Lenk und 
Franz Neumann. Política 26. Neuwied, Luchterhand, 1968. LXXX,467 S. 
37.— DM. [Bibliographia 435-460).

LEONI, Francesco: L a regu lación  leg islativa d e l p a rtid o  p o lític o . Trad. del 
italiano por Luis Ruiz Hernández. Col. Mundo Científico, Serie Jurídica. 
Madrid, Editora Nacional, 1969. XV,213 p.

LOHMAR, Ulrich: In n erp a rte ilich e  D em ok ratie . Eine Untersuchung der 
Verfassungswirklichkeit politischer Parteien in der Bundesrepublik Deutsch
land. Soziologische Gegenwartsfragen, N.F. 18. 2. Auflage. Stuttgart, 
Enke, 1968. VI,146 S. 17 .- DM. [Bibliographia 142-146). * (vol. IV) 

MÜLLER, Ute: D ie d em o k ra tisch e  W illensbildung in  den p o litisch en  Parteien .
Mainz, v. Hase & Koehler, 1967. 175 S. 24.— DM. [Bibliographia 156-162). 

SERNINI, Michele: L a d ispu ta  su i p a rtiti. Padova, Marsilio, 1968. 158 p. 
1000 L.

LES STRUCTURES ET L’AVENIR DES PARTIS POLITIQUES. Bruxelles, 
Institut belge de science politique, 1968. 132 p. 125.— Fr.b.

WIESNER, Joachim: „ W eltanschauung“ u nd  ,,E n tid eo lo g is ie ru n g “ in d er  
P o litik . Z ur Grundsatz-Problematik politischer Parteien in der Bundes
republik. In: NO 22 (1968) 168-186.

v. V 3.4.1: Gut, Troller; V 4.3: Ziegler; V 5.5.7.4: Hättich.

5.5.7.7 SPIEL DER DEMOKRATISCHEN KRÄFTE -  DYNAMISME DÉMOCRATIQUE -  
DEMOCRATIC DYNAMISM

BERNHOLZ, Peter: Einige B em erkungen  z u r  T heorie  d es E in flu sses d er  
V erbände a u f  d ie p o litisch e  W illensbildung in d e r  D em ok ratie . In: K 22
(1969) 276-288.

CASTLES, Francis Geoffrey: Pressure G ro u p s an d  P o litica l C u ltu re. A Com
parative Study. Coli. Library of Political Studies. London, Routledge & 
Kegan Paul, 1967. XIV,112 p. 7s 6d/15s. [Bibliographia 109-112). 

FLEINER, Thomas: V erbände u n d  E x p erten  in d er m od ern en  D em ok ratie . 
In: SRs 68 (1969) 491-500.
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LANGBEIN, Volker: D ie rech tlich e  R egelung des L o b b yism u s in den  
V ereinigten S taa ten . Veröffentlichungen des Instituts für Internationales 
Recht an der Universität Kiel 56. Hamburg, Hansischer Gildenverlag,
1967. 181 S. 23 .- DM. [Bibliographia 174-181],

LUCHSINGER, Fred — KÜNZLI, Arnold — BECK, Marcel: O pposition . 
Aufgaben und Möglichkeiten einer Opposition heute. Vortragszyklus der 
Studentenschaft Basel, Sommersemester 1968. Polis 36. Zürich, EVZ,
1968. 66 S. 5.80 s.Fr. *

MEYNAUD, Jean: L a  tecnocracia . ¿Mito o realidad? Trad, del francés por 
José Blasco. Col. de Ciencias Sociales, Serie de Ciencia Política. Madrid, 
Tecnos, 1968. 393 p. 280.- ptas. (V 4.1) * (vol. IV)

— T echnocracy. Translated from the French by Paul Barnes. Coll. Society 
today and tomorrow. London, Faber, 1968 • New York, Free Press, 1969. 
315 p. 70s (V 4.1) * (vol. IV)

5 .5 .7 .9 .2  DEMOKRATIEN, EINZELNE FORMEN -  DÉMOCRATIES, DIFFÉRENTES 
FORMES -  DEMOCRACIES, PARTICULAR TYPES

ARENDT, Hannah: Le orig in i d e l to ta lita rism o . Milano, Comunità, 1967. 
XXXV,710 p. 7000 L.

ELLIOTT, William Yandell: The p rag m atic  re v o lt  in p o litic s. Syndicalism, 
fascism, and the constitutional state. With a new preface and three new 
appendices by the author. New York, Fertig, 1968. XIX,598 p.

RAUSCH, Heinz — Hrsg.: Z u r T heorie u nd  G esch ich te d er R ep räsen ta tio n  
und R ep räsen tativverfassu n g . Wege der Forschung 184. Darmstadt, Wissen
schaftliche Buchgesellschaft, 1968. XVII,554 S. 46.50 DM. [Biblio- 
graphia 551-554].

5 .5 .8  KOLONIALISMUS -  COLONIALISME -  COLONIALISM

BOSSCHÈRE, Guy de: Les d eu x  versan ts de l ’h isto ire . I: Autopsie de la 
colonisation. II: Perspectives de la décolonisation. Paris, Michel, 1967/
1969. 331/404 p. 19.20/27.90 Fr.f.

CÉSAIRE, Aimé: Ü ber den  K olon ia lism u s. Aus dem Französischen übersetzt 
von Monika Kind. Rotbuch 3. Berlin, Wagenbach, 1968. 76 S. 3.50 DM. 

DELAVIGNETTE, Robert: Du bon usage de la d éco lon isa tion . Coll.
Le Monde et l’esprit. Tournai • Paris, Casterman, 1968. 120 p. 9.50 Fr.f.

DE VLEESCHAUWER, R.: L a d éco lo n isa tio n  h âtive  est-elle  un  p ro g rè s? 
In: RUB 20 (1967/68) 238-245.

GEISS, Imanuel: Panafrikan ism us. Zur Geschichte der Dekolonisation. 
Frankfurt a. M., Europäische Verlagsanstalt, 1968. 489 S. 48.— DM. 
[Bibliographia 457-474].

HOBSON, John Atkinson: D er Im perialism us. Aus dem Englischen von 
Helmut Hirsch. Mit einer Einleitung von Hans-Christoph Schröder. Slg. 
Studienbibliothek. Köln • Berlin, Kiepenheuer & Witsch, 1968. 314 S. 
26 .- DM.
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IANNARONE, Reginaldo, OP: N ella luce d e lla  „ P o p u lo ru m  P rogressio“, 
una p agin a d i s to ria  d e lla  C hiesa agli eso rd i d e lla  co lon izzazion e. In: 
Sapz 20 (1967) 235-263, 334-352.

MABILEAU, Albert — MEYRIAT, Jean — dir.: D éco lo n isa tio n  e t  régim es 
p o litiq u es en  A fr iq u e  noire. Cahiers de la Fondation nationale des sciences 
politiques 161. Paris, Colin, 1967. 280 p. 32.90 Fr.f.

MERLE, Marcel — dir.: Les Eglises ch rétien n es e t  la d éco lon isa tion . Cahiers 
de la Fondation Nationale des Sciences Politiques 151. Paris, Armand 
Colin, 1967. 519 p. 50 .- Fr.f. *

5 .6 .5 .2  EINZELNE POLITISCHE TYPEN -  TYPES POLITIQUES EN PARTICULIER -  
PARTICULAR POLITICAL TYPES

BUCFIFIEIM, Flans: T ota lita rian  rule . Its nature and characteristics. Translated 
from the German by Ruth Flein. With annotations by Kurt P. Tauber and 
the translator. Middletown/Conn., Wesleyan University Press, 1968. 112 p. * 
(vol. Ill)

6.1 .1  AUSSENPOLITIK, ALLGEMEINES -  POLITIQUE EXTÉRIEURE, GÉNÉRALITÉS -  
FOREIGN POLICY, GENERAL WORKS

ARON, Raymond: Peace and  war. A theory of international relations. 
Transi, from the French by Richard Howard and Annette Baker Fox. 
New York • Toronto, Doubleday • London, Weidenfeld & Nicholson,
1967. 820 p. 10 .- 8/11.50 Can.8/5 £ 5s. (V 6.1.2) * (vol. Ill)

— Q ii’est-ce q u ’u ne T héorie des R e la tio n s In te rn a tio n a le s? In: RFSP 17
(1967) 837-861.

ATWATER, Elton -  FORSTER, Kent -  PRYBYLA, Jan S.: W orld Tensions. 
Conflict and Accommodation. New York/N.Y., Appleton-Century-Crofts, 
1967. XI,396 p. 3.95 8. *

BALL, George W.: D iszip lin  d e r  M acht. Voraussetzungen für eine neue 
Weltordnung. Aus dem Amerikanischen übersetzt von Klaus Leonhardt. 
Frankfurt a.M., Fischer, 1968. 368 S. 30.— DM. [Bibliographia 367-368], * 

BOSC, Robert: S o c io lo g ía  de la paz. Trad, del francés por Daniel Cervera.
Col. Estela. Barcelona, Estela, 1967. 304 p. 150.— ptas.

COSTE, René: P résen t e t a ven ir de la  m orale  in tern ation ale . In: JM 11 
(1969/70) 5-25.

CZEMPIEL, Ernst-Otto: P rob lem e d em o k ra tisch er A u ß en p o litik . In: OW 97/98
(1968) 295-301.

— Hrsg.: D ie L eh re  von  den in te rn atio n a len  Beziehungen. Wege der For
schung 120. .Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1969. 
XXVIII,356 S. 38.80 DM. [Bibliographia 339-356]. *

FARRELL, John C. — SMITH, Asa P. — ed.: T h eory and  re a lity  in in te r
n a tio n a l re lation s. A Columbia paperback 87. New York, Columbia 
University Press, 1968. VII,198 p.



290 V. Die politische Ordnung • L’ordre politique

HOFFMANN, Stanley — ed.: C o n d itio n s o f  w o r ld  order. Edited and with an 
introduction by Stanley Hoffmann. Conference on Conditions of World 
Order, Bellagio, Italy, 1965. The Daedalus Library 10. Boston, Houghton 
Mifflin, 1968. IX,397 p.

KREKELER, Heinz L.: D ie A u ß en p o litik . Eine Einführung in die Grundlagen 
der internationalen Beziehungen. Geschichte und Staat 122/123. München • 
Wien, Olzog, 1967. 264 S. 4.80 DM, 35.50 S. [Bibliographia 264]. *

LUARD, David Evan Trant: C o n flic t an d  p eace  in th e  m od ern  in te rn a tio n a l 
system . Boston, Little Brown, 1968. VIII,343 p.

NETTL, J. P. — ROBERTSON, Roland: In te rn a tio n a l S ystem s an d  the  
M o d ern ization  o f  S ocieties. The Formation of National Goals and 
Attitudes. Coll. Society Today and Tomorrow. London, Faber & Faber.
1968. 216 p. 36s. [Bibliographia 187-205]. *

RENOUVIN, Pierre — DUROSELLE, Jean-Baptiste: In tro d u c c ió n  a  la 
P olítica  In tern acion a l. Trad, del francés por Manuel Camacho de Ciria. 
Manuales de la Biblioteca del Pensamiento Actual 18. Madrid, Rialp, 
1968. 593 p.

ROSENSTIEL, Francis: E l p rin c ip io  de „S u p ra n a c io n a lid a d “. Ensayo sobre 
las relaciones de la Política y el Derecho. Trad, de Fernando Murillo 
Rubiera. Col. de Estudios Internacionales. Madrid, Instituto de Estudios 
Políticos, 1967. 215 p. 175.— ptas.

SPROUT, Harold Hance — SPROUT, Margaret: A n  eco lo g ica l parad igm  f o r  
the s tu d y  o f  in te rn a tio n a l p o litic s. Princeton University, Center of 
International Studies, Research monograph 30. Princeton/N.J., Center of 
International Studies, Woodrow Wilson School of Public and International 
Affairs, Princeton University, 1968. 111,65 p.

SULZBACH, Walter: D ie In h a ltlo sig k eit d e r  in te rn atio n a len  P o litik . In: 
ZStW 124 (1968) 312-347.

VARGA, József — Hrsg.: Von d e r  K o ex is ten z  z u r K o o p era tio n . Vorträge und 
Diskussionsbeiträge der 3. Internationalen Studientagung. Schriftenreihe 
des Europahauses Wien 13. Wien, Europahaus Wien, 1969. 223 S. 50.— S. 
v. II 6.6: Henkin.

6 .1 .2  NORMEN DER AUSSENPOLITIK -  NORMES DE LA POLITIQUE EXTÉRIEURE -  
PRINCIPLES OF FOREIGN POLICY

FRIEDE AUF ERDEN. Grundlagen und Probleme des Völkerfriedens. 
Referate des 28. Barsinghausener Gespräches. Herausgeber Arbeitskreis für 
Ostfragen, Hannover. Leer/Ostfriesl., Rautenberg, 1967. 92 S. 5.30 DM. 
(V 6.2.1)

SORAS, Alfred de: M o ra l d e r  zw ischen staatlich en  B eziehungen. Prinzipien 
und Direktiven der internationalen Moral. Der Christ in der Welt, Reihe 10: 
Christentum und Gesellschaft 8. Stein am Rhein, Christiana, 1969. 124 S. 
6.65 s.Fr. (V 7.1) 
v. V 6.1.1: Aron.
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6 .1 .8  KIRCHE UND STAAT -  ÉGLISE ET ÉTAT -  CHURCH AND STATE

BÉDOUELLE, Guy: L ’Eglise d 'A n g le te rre  e t  la so cié té  p o litiq u e  c o n tem p o 
raine. Préface de André Mathiot. Bibliothèque constitutionnelle et de 
science politique 36. Paris, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 
1968. 290 p. 38 .- Fr.f.

BÖHMER, Heinrich: K irch e  u nd  S ta a t in E ngland u n d  in d er N orm an die im 

XI. u n d  XII. Ja h rh u n d ert. Eine historische Studie- Neudruck der Ausgabe 
Leipzig 1899. Aalen, Scientia, 1968. XII,498 S. 90.— DM.

CAPUTO, Giuseppe: II p ro b le m a  d élia  q u a lificaz io n e  g iu rid ica  d ello  S ta to  in 
m ateria  religiosa. Raccolta di studi della rivista ,,Il Diritto ecclesiastico“, 6. 
Milano, Giuffrè, 1967. XII,235 p. 2200 L.

CATALANO, Gaetano: S o vran ith  d e llo  S ta to  e a u to n o m ía  d e lla  C hiesa n ella  
C ostitu zio n e repubblicana. Contributo all’interpretazione sistemática 
dell’articolo 7 della Costituzione. Milano, Giuffrè, 1968. 86 p. 1000 L. 

DESQUEYRAT, A. — HALBECQ, M.: D o c trin a  p o lít ic a  de la  Iglesia. 
II: La Iglesia y el Estado. Trad. del francés y adaptación de Enrique Melón 
Martínez. Col. Veritas et Justitia. Bilbao, Desclée de Brouwer, 1967. 
178 p. (V 3.6) * (vol. IV)

DIRKS, Walter: G esch äftsfü h ru n g  oh n e A u ftra g . Theologia Publica 7.
Olten • Freiburg i. Br., Walter, 1967. 138 S. 12.— DM.

EICHMANN, Eduard — Hrsg.: K irch e  u n d  S taa t. 2 Bände. I: Von 750-1122. 
Unveränderter Nachdruck der 2. Auflage 1925. II: Von 1122 bis zur 
Mitte des 14. Jahrhunderts. Unveränderter Nachdruck der Ausgabe 1914. 
München • Paderborn - Wien, Schöningh, 1968. 319 S. 20.— DM. 

FERNÁNDEZ DE LANDA, Tomás: Las re lac ion es en tre  la Ig lesia y  e l 
E stado. Estudio filosófico-jurídico. 2. edición. Madrid, Studium, 1968. 
436 p. 252.— ptas.

HECKEL, Martin: S ta a t u n d  K irc h e  nach den  L eh ren  d e r  evangelischen  
Ju ris te n  D eutsch lan ds in d e r  ersten  H älfte des 1 7. Ja h rh u n d erts . lus 
ecclesiasticum 6. München, Claudius, 1968. XXI,265 S. 33.— DM. 

HERGENRÖTHER, Joseph: K ath o lisch e  K irch e  u n d  ch ristlich er S ta a t in 
ih re r g esch ich tlich en  E n tw ick lu n g  u n d  in B eziehung a u f  d ie Fragen d er  
G egenw art. Historisch-theologische Essays und zugleich ein Anti-Janus 
vindicatus. Neudruck der 1., ungekürzten Ausgabe Freiburg i. Br. 1872. 
In 2Abteilungen. Aalen, Scientia, 1968. XXXIV,510/512-1050 S. 155,— DM. 

KIRCHE UND STAAT IM 19. UND 20. JAHRHUNDERT. Vorträge, 
Aufsätze, Gutachten. Veröffentlichungen der Arbeitsgemeinschaft für das 
Archiv- und Bibliothekswesen in der Evangelischen Kirche 7. Neustadt 
a. d. Aisch, Degener, 1968. XVI,284 S. 21 .- DM.

KRINSKY, Fred: The p o litic s  o f  relig ion  in A m erica . The Insight series.
Beverly Hills/Calif., Glencoe Press, 1968. 154 p.

LISTL, Joseph, SJ: S ta a t u nd  K irch en  in d e r  B undesrepublik . Die Tagung der 
Deutschen Staatsrechtslehrer 1967. In: SZ 181 (1968) 129-133.
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LOCKE, John: E p isto la  de to leran tia . A letter on toleration. Latin text 
edited with a preface by Raymond Klibansky. English traslation with an 
introduction and notes by J. W. Gough. Oxford, Clarendon P., 1968. 
XLIV,171 p. 40s. (V 1)

MAYER, Franz: K irch e  u n d  S taat. In: KÜCHENHOFF, Günther — Fest
gabe 59-78.

MORGAN, Richard E.: The p o litic s  o f  relig ious co n flic t. Church and State 
in America. Coll. Studies in contemporary American politics. New York, 
Pegasus, 1968. 156 p.

MORINO, Claudio: C hurch  an d  sta te  in the teach ing o f  S t. A m b ro se . 
Translated by M. Joseph Costelloe. Washington, Catholic University of 
America Press, 1969. VIII,218 p.

NORMAN, Edward R.: The C onscience o f  the S ta te  in N orth  A m erica . 
Cambridge Studies in the History and Theory of Politics. London, 
Cambridge University Press, 1968. VIII,200 p. 37s 6d. [Bibliographia], 

PIOLA, Andrea: S ta to  e C hiesa d o p o  il C on cilio . Pubblicazione dell’Univer- 
sità di Genova, Facoltà di Giurisprudenza. Milano, Giuffrè, 1968. 
VIII,257 p. 2200 L.

PLASSMANN, Engelbert: S ta a tsk irch en rech tlich e  G ru n dg ed ank en  d e r  d e u t
schen K an o n is ten  an d er Wende vom  18 . zum  19 . Ja h rh u n d ert. Freiburger 
theologische Studien 88. Freiburg i. Br. • Basel • Wien, Herder, 1968. 
191 S. 25 .- DM. [Bibliographia 171-186], *

SCOPPOLA, Pietro: C hiesa e S ta to  n ella  s to ria  d ’Italia. Bari, Laterza, 1967. 
XII,861 p. 8000 L.

STRÄTZ, Hans-Wolfgang: A n m erk u n g en  zu  e in e r K o n kord atssam m lun g . 
In: St 7 (1968) 498-512.

WOLF, Donald J.: T ow ard  consensus. Catholic-Protestant interpretations of 
church and state. Garden City/N.Y., Anchor Books, 1968. XVI,342 p. 

ZAPICO, Marcelino: E stad o  laico o estad o  con fesion al. Madrid, Euramérica, 
1968. 239 p. 150.- ptas. 
v. V 1: Locke; V 5.5.5: Castaneda D.

6.2.1 KRIEG UND FRIEDEN, ALLGEMEINES -  LA GUERRE ET LA PAIX, GÉNÉRALITÉS -  
PEACE AND WAR, GENERAL WORKS

ARON, Raymond: On war. Translated from the French by Terence Kilmartin.
The Norton Library 107. New York, Norton, 1968. IX,143 p. 1.45 8. 

BAHR, Hans-Eckehard — Hrsg.: W eltfrieden  u n d  R evo lu tio n . Neun politisch
theologische Analysen. Rowohlt Paperback 65. Reinbek b. Hamburg, 
Rowohlt, 1968. 315 S. *

BOUTHOUL, Gaston: P olém olo g ie e t pacifism e. In: JM 9 (1967/68) 
328-333.

COSTE, René: E xam en  critiq u e  de la n o tio n  de g u erre  ju ste . In: JM 9 
(1967/68) 291-308.
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DE MEUTTER, Léon: L a p a ix . Bruxelles, Vanderlinden, 1967. 82 p. 
100.- Fr.b.

DORN, Jürgen: D er u n au frich tige  F ried en . Koexistenz und nukleares Rü
stungsdilemma der Großmächte. In: WoW 23 (1968) 435-443.

EBBINGHAUS, Julius: K an ts  L eh re  vom  ew igen F ried en  u n d  die K riegs
schuldfrage. In: Gesammelte Aufsätze, Vorträge und Reden. Hildesheim, 
Olms, 1968. 24-57.

FERRERO, Guglielmo: Peace an d  war. Translated by Bertha Pritchard. 
Essay index reprint series. Freeport/N.Y., Books for Libraries Press,
1969. VII,244 p.

GARVER, Newton: P h ilo so p h y  and pacifism . In: Philosophy Today (Celina) 
11 (1967) 142-147.

GLUCKSMANN, André: Le discours de la gu erre. Théorie et stratégie 1. 
Paris, Editions de l ’Herne, 1967. 377 p. 29.— Fr.f.

GOTTLIEB, Gidon: The N ew  In te rn a tio n a l Law . Toward the Legitimation 
of War. In: Eth 78 (1967/68) 144-147.

HAZARD, John N.: Why T ry A g ain  to D efin e  A ggression? In: AJIL 62 
(1968) 701-710.

HOWE, Günter: K riegsverhütung u n d  F ried en sstru k tu ren . Eine Studie über 
den Vertrag zur Nichtverbreitung von Kernwaffen. Mit einem Geleitwort 
von Hermann Dietzfelbinger. Gütersloh, Mohn, 1968. 64 S. 4.80 DM.

KRIPPENDORFF, Ekkehart — Hrsg.: F ried en sforschu n g. Neue Wissen
schaftliche Bibliothek 29, Soziologie. Köln • Berlin, Kiepenheuer & Witsch, 
1968. 596 S. 26.— DM. [Bibliographia 559-589], *

LEE, Luke T.: The L eg a lity  o f  N uclear Tests an d  Weapons. In: OeZR 18 
(1968) 307-330.

LEWIN, Leonard C. — Hrsg.: V erd am m ter F riede. Studienbericht. Über
tragen aus dem Amerikanischen von Gert Woerner. Bern • München • 
Wien, Scherz, 1968. 148 S. 14.80 Fr.s.

LODIGIANI, Giorgio: II fo n d a m e n to  ed  i ca ra tte ri d e ll ’idea in tern az ion a lis tica  
e co sm o p o litica  d i K an t. Zum ewigen Frieden. In: Jus 18 (1967) 390-436.

MÉTRAUX, Alexandre: R ousseaus F ragm en t über das K riegsrecht. In: 
StP 27 (1967) 120-153 (V 1)

MURPHY, Cornelius F., Jr.: The Vietnam  C o n flic t. A Moral Evaluation. 
In: NLF 12 (1967) 196-209.

NARVESON, Jan: Is P acifism  C o n sisten t? In: Eth 78 (1967/68) 148-150.
O’BRIEN, William V.: G u erre  ju s te  e t  ju s te  révo lu tio n , 1 9 6 8 . In: JM 9 

(1967/68) 334-356.
LA PAIX INDÉSIRABLE? Rapport sur l’utilité des guerres. Préface de 

H. McLandresä (J. K. Galbraith). Introduction de Leonard C. Lewin. 
Traduit de l’américain par Jean Bloch-Michel. Paris, Calmann-Lévy, 
1968. VII,209 p. 12 .- Fr.f. *

PICTET, Jean: D ie N otw en d ig k e it e in e r B ek rä ftig u n g  d e r  G esetze  u n d  des 
G ew o h n h eitsrech ts in b ew a ffn e ten  K o n flik ten . In: ZIJK 1,1 (1969) 27-50.
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POSSONY, Stefan T.: Z u r B ew ältigung d er K riegsschuldfrage. Völkerrecht 
und Strategie bei der Auslösung zweier Weltkriege. Demokratie und 
Frieden 5. Köln • Opladen, Westdeutscher Verlag, 1968. 350 S. 30.— DM. *

RAES, Jean: L ’in tég ra tion  écon om iq u e des nations, p an acée  p o u r  la p a ix  
du m on d e? In: JM 9 (1967/68) 357-387.

RAMSEY, Paul: The ju s t  war. Force and political responsibility. New York, 
Scribner, 1968. XXI,554 p. 12.50 S.

RIGA, Peter: L a m ission de la pa ix . In: JM 9 (1967/68) 309-327.
RISSE, Heinz Theo — LEHMANN, Reinhold — Hrsg.: Den F ried en  p lan en . 

Möglichkeiten einer Friedenspolitik in Europa. Mainz, Matthias-Grüne- 
wald • München, Kaiser, 1969. 158 S. *

SANTONI, Ronald E.: A  re p ly  to  P ro fesso r G arver o n  p h ilo so p h y  an d  
p acifism . In: Philosophy Today (Celina) 11 (1967) 147-150.

SCHLANGER, Judith E.: A d am  M üller. De l’antithèse à la guerre. In: 
RMM 72 (1967) 446-464.

SCHWEITZER, Wolfgang: K rieg  u n d  F ried en  bei J . G. F ich te  u n d  in d er  
deutschen  R om an tik . In: ZEE 12 (1968) 9-22.

SENGHAAS, Dieter: A b sch reck u n g  u n d  F rieden . Studien zur Kritik organi
sierter Friedlosigkeit. Frankfurt, Europäische Verlagsanstalt, 1969. 320 S. 
18.—/26.— DM.

SIBLEY, Mulford Q.: The M o ra lity  o f  War. The Case of Vietnam. In: 
NLF 12 (1967) 209-225.

SOMBART, Nicolaus: Die F ried en sforschu n g. In: FH 23 (1968) 821-828.
— Z iel u n d  A u fg ab en  d e r  F riedensforschung. In: Cs 24 (1968/69) 243-252.
STARKE, J. G.: A n  In tro d u c tio n  to the Scien ce o f  Peace ( iren o lo g y). 

Coli. International series of studies on sociological problems. Leyden, 
Sijthoff, 1968. 214 p. 17.50 fl. [Bibliographia 204-207]. *

SUCHE DEN FRIEDEN. Texte der Prager Friedenskonferenz, März 1968. 
Polis 38. Zürich, EVZ-Verlag, 1969. 175 S. 9.80 s.Fr.

VAN RAALTEN, F. :P azifism us u nd  E th ik . In: ZEE 12 (1968) 22-36.
WALLACH, Jehuda L.: D ie K riegsleh re von  F ried rich  Engels. Hamburger 

Studien zur neueren Geschichte 10. Frankfurt a. M., Europäische Ver
lagsanstalt, 1968. 78 S. 9 .-  DM. (I 11.7.2)

WASSERSTROM, Richard A.: T hree A rg u m en ts con cern ing  the M o ra lity  

o f  War. In: JP 65 (1968) 578-590.
WOLLGAST, Siegfried — Hrsg.: Z u r F ried en sid ee in d er R e fo rm atio n sze it. 

Texte von Erasmus, Paracelsus, Franck. Eingeleitet und mit erklärenden 
Anmerkungen herausgegeben von Siegfried Wollgast. Slg. Philosophische 
Studientexte. Berlin, Akademie-Verlag, 1968. XXXVI,289 S. 18.— DM-Ost.

WOS, Jan Wladyslaw: L ’idea  d e lla  pace e d e lla  g u e rra  n e l III lib ro  d e l „D e  R ep ú 
b lica em en d aría“ d i A n d re a  F riciu s M odrevius. In: RFN 61 (1969) 88-94.

ZAHN, Gordon C.: War, C onscience an d  D issent. London, Chapman, 1967. 
317 p. 30s. (V 5.2.6) * 
v. V 1: Paret; V 6.1.2: Friede.
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6 .2 .2  KRIEG, EINZELFRAGEN -  LA GUERRE, QUESTIONS SPÉCIALES -  
WAR, SPECIAL PROBLEMS

LÓPEZ CALERA, Nicolás María: A n tro p o lo g ía , d erech o  n a tu ra l y  g u erra  
nuclear. In:RevEP 156 (1967) 13-28.

MENSCHENRECHTE, GESETZE DES KRIEGES UND BEWAFFNETE 
KONFLIKTE. In: BIJK 35 (1968) 3-14.

O’BRIEN, William Vincent: War and/or survival. Garden City/N. Y. 
Doubleday, 1969. XVII,289 p.

PASCUAL LOPEZ, José: P erspectivas éticas de la  g u erra  actual. Biblioteca 
Promoción del Pueblo 27. Madrid, Zyx, 1968. 103 p.

PROBLÈMES DE LA PAIX À L’ÈRE ATOMIQUE. En route avec ’’Pacem 
in terris”. Pax Christi, Section Néerlandaise. Préface de Mgr Gouyon. 
Coll. Spiritualité. Paris, Montaigne, 1967. 158 p. 9.60 Fr.f. *

ROSE, Steven — Hrsg.: G e fa h r aus d e r  R e to rte . Die geheimen Vorberei
tungen des chemisch-biologischen Krieges. Herausgegeben von Steven 
Rose aus den Unterlagen der Londoner CB-Waffen-Konferenz und unter 
dem Patronat der J. D. Bemal Peace Library. Olten • Freiburg i. Br., 
Walter, 1969. 233 S. 26.50 s.Fr. *
v. I 11.2.2: Ormonde.

7.1 DIE ÜBERSTAATLICHE ORDNUNG, ALLGEMEINES -  LA  COMMUNAUTE 
SUPRA-ÉTATIQUE, GÉNÉRALITÉS -  COMMONWEALTH OF 

NATIONS, GENERAL WORKS

BOSC, Robert, SJ: L a so c ié té  in te rn atio n a le  e t  l ’Eglise. Sociologie et 
morale des relations internationales. II: 1958-1968. Jean XXIII, Le 
Concile de Vatican II, Le Conseil œcuménique des Eglises, Paul VI. 
Bibliothèque de la Recherche Sociale. Paris, Spes, 1968. 264 p. 17.— Fr.f. 
(I 11.2.2)

CAMPAGNOLO, Umberto: L a  p a ix , u ne idée révo lu tio n n aire . L’O.N.U. 
et le Congrès Mondial des Peuples. Venise, Société Européenne de 
Culture, 1968. 31 p. *

DESAN, Wilfrid Désiré: L ’h om m e p lan éta ire . Prélude théorique à un 
monde uni. Trad. par Hans Hildenbrand et Alex Lindenberg. Préface 
de Kostas Axelos. Coll. Arguments. Paris, Minuit, 1968. 160 p. 15.— Fr.f. 

FÖRDERN DIE BÜNDNISSYSTEME DIE SICHERHEIT EUROPAS? 
Gesprächskreis der 29. Tagung, März 1968. Diskussionsleiter: Alfred 
Grosser. Referent: Wladimir Chowstow. Bergedorfer Protokolle 21. Ham
burg • Berlin, Decker, 1968. 184 S. 3.90 DM.

MCWHINNEY, Edward: In te rn a tio n a l law  an d  w o r ld  révo lu tio n . Leiden, 
Sijthoff, 1967. 116 p. 12.— fl.

— L e „ n o u v e a u “ d ro it  in te rn a tio n a l e t  la  „ n o u v e lle “ co m m u n au té  m ondiale . 
In: RGDIP 72 (1968) 323-345.

RIEDMATTEN, Henri de: D ie V ölk ergem ein sch aft. Kommentarreihe zur
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Pastoralkonstitution des Zweiten Vatikanischen Konzils über die Kirche 
in der Welt von heute 10. Köln, Bachem, 1969. 110 S.

SCHWEISFURTH, Theodor: D er in te rn atio n a le  V ertrag in d e r  m o d ern en  
so w jetisch en  V ö lk errech tsth eo rie . Abhandlungen des Bundesinstituts für 
Ostwissenschaftliche und Internationale Studien 18. Köln, Verlag Wissen
schaft und Politik, 1968. 349 S. 48.— DM. [Bibliographia 333-347]. 

TAMMELO, limar: A s p e tt i  tran s-nazion ali d e lla  co m u n icazion e um ana. 
In: RIFD 45 (1968) 27-77.

TOYNBEE, Arnold J.: M en sch h eit — w o h e r u n d  w o h in ? Plädoyer für den 
Weltstaat. Stuttgart, Kohlhammer, 1969. 210 S. 26.— DM. *
v. II 6.6: Douglas; IV 1.1: Europ. Probleme; V 2.4: Blanc; V 6.1.2: Soras.

8. DIE „POLITISCHE FRAGE" -  LA  „QUESTION POLITIQUE“ -  
THE „POLITICAL QUESTION"

ARENDT, Hannah: B etw een  p a st an d  fu tu re . Eight exercises in political 
thought. Revised and enlarged édition. New York, The Viking Press, 
1968. 306 p. 5.95/2.45 1

ARON, Raymond: L a rév o lu tio n  in tro u vab le . Réflexions sur la révolution de 
Mai. Coll. En toute liberté. Paris, Fayard, 1968. 187 p. 15.— Fr.f.

BASSO, Lelio: Z u r T heorie des p o litisch en  K o n flik ts . Aus dem Italienischen 
übersetzt von Christel Schenker. Edition Suhrkamp 308. Frankfurt a. M., 
Suhrkamp, 1969. 134 S. 3 .-  DM.

BURDEAU, Georges: L e p o u v o ir  p o litiq u e  dans la  so c ié té  technicienne. 
In: Proj (1969) 901-911.

CARR, Edward Hallett: E stud ios sobre la revo lu ción . Trad. del inglés por 
Eugenio Gallego. El Libro de Bolsillo 134. Madrid, Alianza Editorial, 
1968. 220 p. 50.— pías.

DECOUFLÉ, André: Socio lo g ie  des révo lu tion s. Que sais-je? 1298. Paris, 
Presses Universitaires, 1968. 128 p. 3.— Fr.f.

DRECHSEL, M. M.: L a crise du civism e e t  le m yth e  de la techn ocratie . 
In: RUB 19 (1966/67) 421-437.

EBERT, Theodor: G e w a ltfre ie r  A u fsta n d . Alternative zum Bürgerkrieg. 
Slg. Sozialwissenschaft in Theorie und Praxis. Freiburg i. Br., Rombach, 
1968. 408 S. 32 .- DM . [Bibliographia 403-408], *

OELINGER, Josef: D ie p o litisch e  T heorie d er neuen L in k en  u n d  des SD S. 
In: LZg (1969) 4, 31-51.

PONS, Alain: T yrannie, p o litiq u e  e t  p h ilosop h ie . Note sur l’idée de tyrannie 
dans la pensée grecque. In: EtPh (1968) 169-184.
v. V 1: Fichte.
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9.1 POLITISCHE THEORIEN, ALLGEMEINES -  THÉORIES POLITIQUES, GÉNÉRALITÉS -  
POLITICAL THEORIES, GENERAL WORKS

BURNIER, Michel-Antoine: C hoice o f  action . The French existentialists on 
the political front line. Translation by Bernard Murchland. With an 
additional chapter by Bernard Murchland: Sartre and Camus — The 
anatomy of a quarrel. New York, Random House, 1968. 206 p. 5.95 $.

CASPER, Gerhard: Ju ris tisch e r R ealism us u n d  p o litisch e  T heorie  im  am eri
kanischen R ech tsd en k en . Schriften zur Rechtstheorie 10. Berlin • München, 
Duncker & Humblot, 1967. 206 S. 36.60 DM.

HEATER, Derek Benjamin: P o litica l Id eas in  the M o d em  W orld. 3rd ed. 
revised. London, Harrap, 1967. 224 p. 13s 6d. * (vol. III)

KRÄNZLE, Karl: Id eo log ie  u n d  W ahrheit. Zu einem Werk von Hermann 
Zehner. In: StP 27 (1967) 219-230.

RE JAI, M. -  MASON, W. L. -  BELLER, D. C.: P o litic a l Id eo lo g y. Empirical 
Relevance of the Hypothesis of Decline. In: Eth 78 (1967/68) 303-312.

THOMSON, David: L as ideas p o líticas . Trad, del inglés por J. M. García de la 
Mora. Nueva Colección Labor 60. Barcelona, Labor, 1967. 215 p. 
100.— ptas.

VOEGELIN, Eric: Science, p o litic s , an d  gn osticism . Two essays. A Gateway 
edition, 6118. Chicago, Regnery, 1968. IX,114 p.
v. V 1 : Gablentz; V 3.3.2: Kateb.

9.2 EINZELNE POLITISCHE THEORIEN -  THÉORIES POLITIQUES PARTICULIÈRES -  
PARTICULAR POLITICAL THEORIES

ABENDROTH, Wolfgang — Hrsg.: Faschism us u n d  K ap ita lism u s. Theorien 
über die sozialen Ursprünge und die Funktion des Faschismus. Slg. Politi
sche Texte. 2. Auflage. Frankfurt a. M., Europäische Verlagsanstalt • 
Wien, Europa-Verlag, 1967. 185 S. 12.— DM.

BOLEWSK1, Hans — Hrsg.: N atio n  u n d  N ationalism us. Bearbeitet und 
zusammengestellt von Kurt Boehme. Politikumreihe 1. Stuttgart, Fink, 
1967. 122 S. 7.80 DM.

GREGOR, A. James: C o n te m p o ra ry  rad ica l ideologies. Totalitarian thought 
in the twentieth century. New York, Random House, 1968. XII,370 p.

JACKSON, Barbara (Ward): N ationalism  an d  id eo logy. The Plaunt lectures. 
London, Hamilton, 1967. 125 p. 25s.

JAWORSKYJ, Michael — ed.: S o v ie t  p o lit ic a l thought. An anthology, 
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DIE PRINZIPIEN DER GESELLSCHAFTSLEHRE

1. Geschichte der Wissenschaften vom Sozialen

MILL, John Stuart: D ie F reih eit.
Der Herausgeber gibt in seiner Einleitung und seinem Kommentar einen guten 
Einblick in die Problematik dieses berühmten Werkes von J .  S. M ill und stellt 
es vor allem in den Zusammenhang der modernen wissenschaftlichen und 
politischen Diskussion. M. sieht in der Freiheit den eigentlichen Sinn der 
Menschheitsgeschichte. Das Grundproblem dieser Philosophie liegt in der 
Frage, welche Art von Gesetzen M. mit den Gesetzen der Geschichte meinte — 
ob Gesetze im kausalen oder im teleologischen Sinne — und welche Wissen
schaft für die Erklärung dieser Gesetze zuständig ist.

MILLAR, John: Vom  U rsprung des U ntersch ieds in den R angordnungen  u n d  
S tä n d en  d e r  G esellschaft.
M.s Schrift erschien erstmals 1771. Obwohl Jurist, behandelt M. das von ihm 
gewählte Thema nicht nur juristisch, sondern vor allem geschichtlich und 
soziologisch. Er bespricht die Rechtsverhältnisse zwischen Ehegatten, Eltern 
und Kindern, Herr und Diener, das Eigentumsrecht, die Legitimation der 
Macht, die Stellung und die Rechte der Frau gegenüber denen des Mannes, das 
Ausmaß der patria potestas, die Ausweitung des Vaterrechts über den un
mittelbaren Bereich der Familie hinaus auf die größere Verwandtschafts
gruppe, das Erbrecht, die Grundlagen der Autorität in Familie, Stamm und 
Nation, die Umwandlung von Sklaverei und sklavenartiger Abhängigkeit in die 
Form vertraglicher Beziehungen zwischen „Arbeitgeber“ und „Arbeitnehmer“ 
usw. Die juristischen Begriffe sind durchzogen von Vorstellungen des 
historischen Wandels, von Vergleichen der Gesetze und Gebräuche verschie
dener Zeiten und Völker. M„ ein Schüler von A d a m  Sm ith , übergeht auch 
nicht den Einfluß der wirtschaftlichen Verhältnisse auf die gesellschaftlichen 
Rechtsverhältnisse. Die Übersetzung ist flüssig. Die Einleitung eröffnet den 
Zugang zu den geschichtlichen, vor allem geistesgeschichtlichen Hintergründen 
der Schrift.
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4.1 Allgemeine sozialwissenschaftliche Veröffentlichungen

ALBERT, Hans: T rak ta t über k ritisch e  V ern u nft.
A. gibt in diesem Buch eine systematische Darstellung seiner von K. R. P o p p er  
übernommenen Theorie des „kritischen Rationalismus“, deren logische Ver
bindungslinien in Erkenntnistheorie, Ethik und Sozialwissenschaft er aufzeigt. 
Grundlage des Buches bildet A.s generelle Ablehnung des Versuchs, Erkennt
nisse und Werte auf „objektive“ Sacheinsichten begründen zu wollen. In Wirk
lichkeit führe dieser Versuch, wie A. darstellt, notwendigerweise zu einem 
Dezisionismus, d.h. zum Abbruch des rationalen Begründungsregresses und zur 
Einsetzung des Willens als Letztinstanz der Erkenntnis, um einen regressus 
infinitus zu vermeiden. Damit findet A. den Ansatz für seine eigene Theorie: 
Wir müssen von Dezisionen, die als Hypothesen zu formulieren sind, ausgehen 
und diese dann — zur Vermeidung eines Dezisionismus — zweckrational zu 
verwirklichen suchen. Auf diese Weise glaubt der Verf., Theorie und Praxis in 
engen Zusammenhang zu bringen. Es ist ein ähnlicher Zusammenhang, wie er 
in den Naturwissenschaften zwischen Theorie und Praxis besteht. Damit ergibt 
sich von der Erkenntnistheorie her als wichtigste Konsequenz für die Gesell
schaftswissenschaften deren technologische Orientierung und der Kampf ge
gen jede normative Sozialwissenschaft. A. wehrt sich in diesem Buch gegen 
den Vorwurf, er vertrete einen Positivismus. Dieser Vorwurf ist sicher nicht 
ganz gerechtfertigt, da A. den Positivismus insofern ad absurdum führt, als er 
die positivistische Behauptung, die Rationalität lasse sich nicht auf einer 
metaphysischen, sondern nur auf der positiv gegebenen Wirklichkeit begrün
den, als mit den Mitteln des Positivismus nicht beweisbar erklärt und zudem 
als metaphysische Aussage entlarvt. Aber trotz der methodologischen Über
windung des Positivismus bleibt A. in der Sache doch auf der positivistischen 
Ebene, da er mit seiner Zweckrationalität — genauso wie der Positivismus — 
wesentliche Fragen ausklammern muß, die dann nur der Irrationalität zu
gehören können. So befinden sich die Dezisionen als solche in der Irrationa
lität, sie sind rational nicht begründbar und nur insofern rational, als sie als 
Hypothesen in ein zweckrationales System gestellt werden. Damit aber wird 
die Praxis, die in der aristotelisch-thomistischen Philosophie als werterfülltes 
rationales Handeln galt, auf die technologische Praxis beschränkt, d.h. sie 
bleibt in ihrem Wesensgehalt außerhalb der Rationalität im vollen Sinne. A.s 
System führt damit zu dem gleichen verhängnisvollen Resultat, welches er der 
traditionellen Philosophie anlastet: zu einem Dezisionismus. Allerdings ist dies 
ein die Wesensfrage grundsätzlich eliminierender Dezisionismus.

BERNSDORF, Wilhelm — Hrsg.: W örterbuch d e r  Sozio logie.
Die zweite Auflage des erstmals 1955 erschienenen Wörterbuches ist bedeu
tend erweitert (gegenüber 640 Seiten der 1. Auflage nun 1317 Seiten). Das 
Wörterbuch umfaßt mehr, als nur zur Soziologie gehört. Die einzelnen Auto
ren gehen oft über die Soziologie hinaus in die Nationalökonomie, Rechtswis-
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senschaft, sogar Rechtsphilosophie und Sozialphilosophie hinein. Diese Er
weiterung ist nur zu begrüßen. Allerdings wird in diesen Sektoren die Dar
stellung naturgemäß etwas schwächer. Das Mittelstands- wie auch das Eigen
tumsproblem ist wirtschaftspolitisch doch komplizierter, als es dargeboten 
wurde. Die katholische Sozialdoktrin (Artikel von A . M. K n o ll) verlangt in der 
Darstellung eingehendere geschichtliche Kenntnisse. Da es im Wörterbuch 
keinen eigenen Artikel über Sozialethik gibt, hätte man in den Beiträgen über 
„Soziale Normen“ und „Soziale Werte“ mehr Information oder zumindest 
gerechtere Stellungnahmen zu geistesgeschichtlich bedeutsamen Theorien er
wartet. Vom Bearbeiter des Stichwortes „Soziologie der ethischen Werte“ 
brauchte man diese Arbeit nicht zu erwarten, da diese durch die gewollte 
Begrenzung auf die Soziologie nicht intendiert sein konnte. Gewisse globale 
Urteile lassen sich in einem Wörterbuch, das in seinen Informationen große 
Linien aufzeigen will, nicht vermeiden. Doch müßte sich der Autor davor 
hüten, diskriminierende Äußerungen zu machen, wo er nicht genaueste empi
rische Unterlagen hat. Wie kann z.B. R. K ö n ig  in seinem Artikel über Ehe und 
Ehescheidung einfachhin behaupten, daß die Mischehen nur dort eine höhere 
Ehescheidungshäufigkeit aufweisen, „wo Einflußmöglichkeiten der Umwelt 
(insbesondere des katholischen Klerus auf die Frau) vorhanden sind, während 
in der Stadt, wo solche Momente meist fehlen, die Ehescheidungshäufigkeit 
von Mischehen wesentlich geringer ist“? Unter denjenigen Autoren, die sich 
besonders um eine Überarbeitung ihres in der ersten Auflage erschienenen 
Beitrages bemühten, muß der Herausgeber besonders genannt werden. Als 
Wörterbuch der Soziologie wird dieses Buch ein Standardwerk bleiben.

DENKER, Rolf: In dividualism us u n d  m ündige G esellschaft.
Es gibt wohl kaum eine Veröffentlichung der letzten Jahre, welche sich so 
tiefgründig mit dem Problem der gesellschaftlichen Ordnungsprinzipien be
faßte. D. beginnt mit den Grundgedanken von G. Sim m el. Das Schicksal des 
Menschen ist immer einmalig entsprechend der Tatsache, daß jeder einzelne 
sich seinem eigenen Tod gegenübersieht, von dem er sicher weiß, daß er ein- 
treten wird, dessen Wann er aber nicht einmal erahnen kann. Die Gewißheit 
des Todes und die Ungewißheit seines Wann können zwei Einstellungen erzeu
gen, entweder den Mut zur individuellen Gestaltung oder die Resignation vor 
dem Nichterklärbaren, vor dem Absurden. In diesem Zusammenhang der je
weils individuell verschieden ausfallenden Entscheidung stehen die Erörte
rungen über K . R . P op p er, F. M. D osto jew sk i], A . C am us u n d  ] .  O rtega y  

Gasset. Die bis ins letzte individuelle Daseins- und Handlungsweise erschwert, 
wie D. darstellt, die Findung von gemeinsamen Handlungsnormen, ja  macht 
sie überhaupt unmöglich. Die einzige Möglichkeit, eine Friedensordnung auf
zustellen, sieht D. in der Anwendung der Methodenlehre des kritischen Ra
tionalismus Poppers. Allerdings müsse man sich dabei zugleich der Bedingung 
bewußt sein, die realisiert sein müsse, um die rationale Methode P op p ers zum 
Funktionieren zu bringen, die Bedingung nämlich, daß sich die Gesellschafts-
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glieder zum rationalen Handeln entscheiden. Hier aber liegt das Problem. D. 
selbst sieht sehr gut, daß in dieser Methodenlehre wie in der transzendentalen 
Methode ein „mündiger“ Mensch geschildert wird, den es in der Wirklichkeit 
nicht gibt. Der „unmündige“, d.h. irrational handelnde Mensch lebt und wird 
weiter leben. So scheint also die andere Ansicht (/. H aberm as), daß unser Leben 
einen gemeinsamen Sinn hat, an dem wir unser gemeinsames Handeln normie
ren müssen, eine Einbruchstelle in das Denksystem des kritischen Rationa
lismus gefunden zu haben. D. wendet sich energisch gegen diese realistische 
Sinngebung des Gemeinwohls. Er kann aber das Dilemma, vor welchem die 
P o p p er seh t Konzeption in der Wirklichkeit steht, auch nicht beseitigen. Wenn 
P o p p er erklärt, daß er sich für die Rationalität „entscheide“, dann muß er 
doch dafür ein Motiv haben. Es ist darum nicht einzusehen, warum über der 
Rationalität nicht ein höheres Prinzip stehen kann, nämlich das in jeglichem 
Menschen lebende Gewissen, gemäß welchem wir geordnet Zusammenleben 
müssen, weil das Absurde nicht Norm sein kann. Wenn dem so ist, dann 
kommen wir eben doch zur Grundkonzeption von J .  H aberm as. Dabei ist es 
durchaus nicht nötig, die Sinngebung unserer gemeinsamen Existenz in be
stimmter Weise, etwa in Form des dialektischen Materialismus, inhaltlich zu 
umschreiben. Es genügt die Annahme eines Postulates eines gemeinsamen 
Inhaltes, den zu finden wir uns teilweise der Methode des kritischen Ratio
nalismus bedienen können, immer jedoch, im Gegensatz zu P op p er, im Be
wußtsein, daß wir zu gemeinsamer Wahrheitserkenntnis gelangen können, 
wenngleich natürlich mit dem Vorbehalt der zeitlichen Begrenztheit unserer 
F ormulierungen.

4.2.1 Allgemeine Veröffentlichungen 
zu den empirischen Sozialwissenschaften

CRAWFORD, Elisabeth T. — BIDERMAN, Albert D. — ed.: S o c ia l S c ien tis ts  
an d  In te rn a tio n a l A ffa irs .
Das Buch, welches eine große Anzahl bereits früher veröffentlichter Schriften 
verschiedener Autoren sowie eine Einleitung und Kommentare der Heraus
geber umfaßt, beinhaltet eine soziologische Darstellung der Beziehungen 
zwischen den Sozialwissenschaften und der praktischen Politik. Da die Sozial
wissenschaften nicht nur an rein theoretischen Fragen, sondern ganz beson
ders auch an der Verbesserung der Gesellschaft interessiert sind, hat es nach 
Meinung der Herausgeber keinen Sinn, eine scharfe Trennungslinie zwischen 
Wissenschaft und Politik zu ziehen. Vielmehr gelte es, gerade diese Beziehun
gen zu untersuchen. Das Ziel des Buches nun beschränkt sich auf die empiri
sche Untersuchung dieses Verhältnisses, ohne damit freilich die besondere 
Rolle der Philosophie zu leugnen, die in der Klärung der Bedeutung der Fak
ten liegt.
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HARTFIEL, Günter: W irtsch aftlich e u n d  sozia le  R atio n a litä t.
Das reich dokumentierte, geschichtlich vielseitig orientierende Buch, das 
wegen seiner Gründlichkeit und gedanklichen Tiefe an die Spitze moderner 
soziologischerStudien gestellt gehört, behandelt eine Grundfrage der Sozial
wissenschaft: Welchen Realwert haben die von den sozialwissenschaftlichen 
Fachdisziplinen erstellten Handlungsmodelle? H. beschäftigt sich im beson
deren mit dem Modell des homo oeconomicus und dem des homo 
sociologicus. Die beiden Modelle werden sorgfältig analysiert und miteinander 
verglichen. H. mußte naturgemäß seine Studie mit der Begriffsbestimmung des 
Modells beginnen. Er geht hierbei nicht spekulativ, sondern geistesgeschicht
lich vor. Er untersucht die Ausgangsbasis des Modellierens. Von hier aus er
kennt er zugleich einen grundsätzlich anderen Ansatz im Modelldenken als 
bei der Typenbildung. H. weist auf den erkenntnistheoretisch verschiedenen 
Standpunkt hin, von dem einerseits das Modelldenken und andererseits die 
Typenbildung ausgeht. Man bekommt allerdings im Laufe der Darstellung den 
Eindruck, daß die beiden Gedankengebilde sachlich gleich weit von der Wirk
lichkeit abstehen, wenngleich sich die Vertreter der Idealtypen besser der 
Unwirklichkeit ihrer Gebilde bewußt waren als die Modelltheoretiker. Beide 
erstreben eine Rationalisierung der sozialen Handlung, d.h. das eine Mal der 
Handlung des wirtschaftenden Menschen im Raum der anderen wirtschaften
den Individuen, das andere Mal der Handlung des einzelnen Menschen im 
gesellschaftlichen Zusammensein mit den anderen. Die wirtschaftliche 
Rationalität wird entsprechend der Anschauung verschiedener prominenter 
Autoren expliziert, wobei es H. gelingt, die verschiedenen Denkweisen in eine 
systematische Ordnung zu bringen. In gleicher Weise werden die Haupt
vertreter sozialer Theorien hinsichtlich der Erklärung der sozialen Rationalität 
besprochen und miteinander verglichen. Während die Wirtschaftstheoretiker 
den Menschen zum reinen Kalkulator der besten und billigsten Ware und 
Gewinnsucher stempelten, haben ihn die Soziologen zum „Status-Sucher“ de
gradiert. Beide sind sich zwar bewußt, daß sie nur einen Ausschnitt aus dem 
Gesamtbereich der menschlichen Handlung erklären können. Beide aber 
scheinen zugleich zu verkennen, daß sie eigentlich nicht vom menschlichen 
Individuum sprechen, sondern nur von einer abstrakten Hypostase, der ein 
bestimmtes rationales Verhalten zugesprochen wird. Besonders reichhaltig ist 
die dogmengeschichtliche Darstellung der sozialen Rationalität. H. verfolgt 
dieses Thema in der Konzeption von K a rl M arx, M ax Weber, V ilfred o  P areto , 
E m ile D ü rkh eim , T a lco tt P arsons und R a l f  D ah ren d o rf. Der Rollenträger, der, 
wie ihn R . D a h re n d o rf darstellt, seine Handlungen nach den Erwartungen bzw. 
Sanktionen der Gruppe oder der Gruppen bestimmt, ist im Grunde nichts 
anderes als eine Personifizierung eines Handlungselementes, der Versuch, den 
sozialen Anteil einer Handlung von allem Nicht-sozialen zu scheiden, um auf 
diese Weise zur rein sozialen Rationalität der Handlung vorzudringen. Mit 
Recht bemerkt H. (261), daß der strukturtheoretische S ozio lo ge D ah re n d o rf, 
für den der rollenlose Mensch ein nicht existierendes Wesen ist, die
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Gestaltlosigkeit des Rollenträgers zugeben müsse, da er davon spreche, daß für 
Gesellschaft und Soziologie der Prozeß der Sozialisierung stets ein Prozeß der 
Entpersönlichung sei. Der homo sociologicus sei, so erklärt H., der Mann ohne 
Eigenschaften, er sei überhaupt nicht mehr da und könne darum auch nicht 
seinen von ihm abgetrennten Rollen gegenübergestellt werden. ,,Mit den 
rollenanalytischen Elementarbegriffen wird das Phänomen ,menschliches 
Handeln1 so konstruiert, daß die homines sociologici mangels eigener Substanz 
überhaupt keine Möglichkeit haben, zu den sie komponierenden Rollen Stel
lung zu beziehen. Es nehmen nur die Rollen, die als Rollenaggregate zu 
homines sociologici gebündelt werden, selbst zueinander Stellung“ (262). Die 
Vorstellung des homo sociologicus, so schließt H., kann in keiner Weise die 
Konzeption des homo oeconomicus bereichern, d.h. der Wirklichkeit näher 
bringen. Es ergibt sich demnach die Notwendigkeit, die anderen sich mit dem 
Menschen befassenden Wissenschaften zur Erstellung eines realen Gesamt
bildes des menschlichen Verhaltens heranzuziehen.

KÖNIG, René - Hrsg.: H andbuch d er E m pirischen Sozia lfo rschung .
Die zweite Auflage des ersten Bandes dieses Handbuches hat im Vergleich zur 
ersten bedeutende Erweiterungen erfahren. Zum Teil wurden aus technischen 
und wirtschaftlichen Gründen die Beiträge unverändert übernommen, dafür 
aber werden in Nachträgen die bereits behandelten Themen auf den neuesten 
Stand gebracht und im Zuge der Entwicklung notwendig gewordene Themen 
in Angriff genommen. Im ersten Teil werden Geschichte und Grundprobleme 
der empirischenSoziologie abgehandelt. In der Einleitung umschreibt R . K ön ig  
den Begriff der empirischen Soziologie und ihr Verhältnis zur Wertfrage. Trotz 
der wesentlich kognitiven, d.h. wissenschaftlich feststellenden Arbeitsweise 
der empirischen Sozialforschung ist K ön ig  der Ansicht, daß die empirische 
Sozialforschung eine doppelte Wertentscheidung voraussetzt: 1. die Wertent
scheidung für sachliches Arbeiten, 2. die Entscheidung für Grundwerte, die 
den Kern der menschlichen Würde betreffen. Streng genommen spricht K ön ig  

im zweiten Fall von „Werterfahrung, daß es unerträgliche soziale Situationen 
gibt, in denen die menschliche Würde zugrundezugehen droht und die darum 
adäquat erkannt werden müssen, da einzig auf diesem Wege die Möglichkeit 
angebahnt wird, diesen Verhältnissen durch geeignete Maßnahmen Abhilfe zu 
schaffen“(13). Es handelt sich hierbei offenbar nicht um eine philosophisch
normative Erkenntnis, sondern um das umweltgebundene Werterleben des 
Soziologen, ohne das dieser seine empirische Erfahrung nie in praktische Hin
weise umzuprägen vermöchte. Allerdings wird mit dieser Hereinnahme von 
Werterfahrungen in das empirische Forschen die Grenze zwischen empirischer 
Wissenschaft und normativer Werterkenntnis fließend. Unter Umständen 
könnte auf diese Weise zu rasch und zu subjektiv ein sozial- oder rechtspoli
tischer Hinweis formuliert werden. In seinem lesenswerten Artikel über die 
Soziologie der Familie (Bd. II) erklärt R. K önig  z.B., man müsse einmal grund
sätzlich davon Kenntnis nehmen, daß die Ehe „in der einzigartigen Liebesbe-
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Ziehung der Partner begründet ist“ (Bd. II 274). „Wenn das erst einmal zuge
standen ist, muß aber gleichzeitig eine neue Form des Scheidungsrechtes ent
wickelt werden, die davon ausgeht, daß eine Ehe keine Ehe mehr ist, aus der 
die Liebe gewichen ist“ (a.a.O.). Allerdings gehen im allgemeinen die Autoren 
der Beiträge mit sozialpolitischen Ratschlägen vorsichtiger um. Unter den Bei
trägen des ersten Teiles verdient derjenige aus der Feder von Hans A lb e rt  
(Probleme der Wissenschaftslehre in der Sozialforschung) besondere Beach
tung. Nach Ansicht A lb e rts  haben die analytischen Richtungen der Philosophie 
durch logische Analyse der Werturteile den Wertplatonismus als ein Mißver
ständnis der logischen Grammatik unserer Sprache enthüllt. Eine einwandfreie 
Lösung des Problems der Wertfreiheit sei darum ohne weiteres möglich (I 44). 
Werturteile, so sagt A lb e rt (I 45 f.), seien grundsätzlich Stellungnahmen und 
informierten nicht über ihren Gegenstandsbereich. Der zweite Teil befaßt sich 
mit den grundlegenden Methoden und Techniken der empirischen Sozialfor
schung: Beobachtung, Interview, Panel-Befragungen, Gruppendiskussionen, 
Soziometrie, Statistik, Auswahlverfahren, Skalierungsverfahren, Faktoren
analyse, Experiment. Der dritte Teil geht auf die Methoden und Techniken 
ein, die nicht für alle Zweige der Forschung gelten, sondern von ihrem beson
deren Gegenstand her bestimmt sind (Bevölkerungslehre, Sozialökologie, So- 
ziographie, Volkskunde, biographische Methode). Eigentlich in die Thematik 
des ersten Teiles weist der Beitrag über Soziologie und Geschichte. Ziemlich 
weit über das Gebiet der empirischen Wissenschaft hinaus geht der Beitrag 
„Systematische Inhaltsanalyse“. Bezüglich des Anhanges des ersten Bandes, in 
welchem außer Hinweisen auf neuere Literatur auch Ergänzungen zu den be
reits in der ersten Auflage behandelten Themen geboten werden, sei besonders 
auf den Artikel von E .K . Scheuch  über die „Entwicklungsrichtungen bei der 
Analyse sozialwissenschaftlicher Daten“ hingewiesen, worin der Verf. die 
Leistungen von Großrechenanlagen für die Auswertung von Forschungsdaten 
bespricht, ein Thema, das sich erst durch die neueste Entwicklung gestellt hat. 
Mit dem vierten Teil beginnt der zweite Band. Hier wird beachtenswertes In
formationsmaterial zu einzelnen Themen geboten: vertikale und horizontale 
Mobilität, Jugendsoziologie, Soziologie der Familie, des Alters, der Berufe, In
dustriesoziologie, Soziologie der Organisation, Militärsoziologie, sozialer Wan
del in unterentwickelten Ländern, Großstadt, Massenkommunikation, Sozio
logie der Freizeit, Soziologie des Konsums, Soziologie der politischen Wahl, 
der Vorurteile, Kriminalsoziologie, Soziologie der Sprache, Religionssoziologie, 
Medizinsoziologie, Theorie des sozialen Verhaltens. Das Gemeinsame in der 
Behandlung der zahlreichen sozialen Phänomene ist das Bemühen, die Empirie 
sprechen zu lassen. In seinem Schlußwort über die Bedeutung der empirischen 
Forschung in der Soziologie zeigt R. K ö n ig , wie gefährlich es ist, von einer 
philosophisch vorgefaßten Konzeption aus die Empirie einfangen zu wollen 
(H. M arcuse, Th. W. A d o rn o  usw .). Das historische Denken, der Sinn für die 
Wandlung sei von entscheidender Bedeutung für den Soziologen. Wenngleich 
dieser das Wagnis zur Bildung einer Theorie auf sich nehmen müsse, so habe er
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sich andererseits auch stets für eine Korrektur bereitzuhalten. Liest man in 
dieser Perspektive die Beiträge dieses reichhaltigen Werkes, dann kann man 
wohl nicht enttäuscht sein, wenn da und dort nur allgemeine und vorläufig 
geltende Feststellungen gemacht werden. Einzelne Gebiete der Soziologie sind 
noch Neuland. Manche lassen sich wohl auch nie ganz durchforschen. Es sei 
nur auf die Religionssoziologie hingewiesen, die an sich schon beachtliche 
Forschungen aufzuweisen hat, aber wohl nie in die gewünschte Tiefe vor
dringt. Jedenfalls wird jeder, der Information über den Stand der Empirie auf 
dem Gebiet des Gesellschaftlichen sucht, das, was in diesem Standardwerk 
geboten wird, dankbar zur Kenntnis nehmen.

METHODEN DER SOZIALWISSENSCHAFTEN.
Das Buch enthält fünf hochwissenschaftliche, aus ernstem Forschergeist 
geschriebene Artikel: Methodik der Wirtschaftswissenschaft (E b erh ard  F els  
und G erh ard  T in tn er), Grundfragen wirtschaftswissenschaftlicher Methodik 
('G e rtru d  N euhauser), Methodologische Grundorientierungen soziologischer 
Forschung (Jürgen F ija lk o w sk i), Methoden der empirischen Soziologie (K laus  
R ogh m an n ), Abhängigskeitsbeziehungen von Ideologie, Theorie und Methode 
in der Soziologie J . A .  R ex ). Der erstgenannte Artikel, der sich mit dem 
Problem der Vorausberechnung wirtschaftlicher Bewegungen beschäftigt und 
übrigens nicht weniger als rund 90 Seiten umfaßt, untersucht aus reicher 
literarischer Kenntnis die hauptsächlichen hierzu benutzten Methoden. 
Bemerkenswert ist die unvoreingenommene und sorgfältige Analyse des 
Modells, das der sowjetische Wirtschaftstheoretiker A. J . B o jarsk ij erstellt hat. 
N euhauser beschreibt den Weg der neopositivistischen Methodologen (im 
Gegensatz zu den phänomenologisch auf Wesenserkenntnis eingestellten Philo
sophen, die nicht zu verwechseln sind mit den Essentialisten aristotelischer 
Prägung) zu deren Modellen und Typen. Beachtenswert sind die umfassend 
informativen Ausführungen F ija lk ow sk is über das empirisch-nomologische und 
das philosophisch-kritische Vorgehen in den Sozialwissenschaften. Aus dem 
Artikel wird, wie übrigens aus allen anderen, klar, daß der Essentialismus bei 
den Sozialwissenschaftlern sich kaum mehr einer Sympathie erfreut. Der viel
fältig entwickelten empirisch-nomologischen Methode steht eine geschichts
philosophische Richtung gegenüber, die nicht nur Gesetze zu finden, sondern 
zugleich die Sinnfülle der Entwicklung zu verstehen sich bemüht. Mehr mit der 
Praxis als mit den theoretischen Grundproblemen beschäftigt sich R oghm ann  

indem er eine klare Übersicht über die verschiedenen Techniken der Soziologie 
gibt. R ex  führt dem Leser die philosophische Methode mittels der Lehre 
prominenter Vertreter der Soziologie vor Augen (A . C om te, H. Spencer, E. 
D urkheim , L.T. H obhouse, G .W .F. Hegel, L. Feuerbach , K . M arx, M ax We
ber). Der Sammelband gehört in die oberste Kategorie der Veröffentlichungen 
über die Methodologie der Sozialwissenschaften.
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BERGER, Peter L.: E in ladung z u r  Sozio logie.
Dieses mit wissenschaftlichem Können, geistigem Schwung, stilistischer Ele
ganz und überlegenem Humor geschriebene Buch gehört in die Hand eines 
jeden, der sich mit dem Gedanken trägt, Soziologie zu studieren. B. versteht 
es, das Objekt und die wissenschaftliche Struktur der Soziologie plastisch vor 
Augen zu führen. Er zeichnet mit wenigen Strichen, aber eindringlich die 
Karikatur des Soziologen, der sich in den Dienst der Intention, sei es seiner 
eigenen oder der seines bezahlenden Auftraggebers, stellt. Obwohl B. vom So
ziologen wertneutrale Darstellung der zwischenmenschlichen Beziehungen und 
der sich daraus ergebenden Verhaltensweisen der in Gesellschaft lebenden 
Menschen erwartet, so fordert er von ihm doch Eintreten für humanitäre 
Werte. Hier scheint B. den Pfad der wertneutralen Forschung zu verlassen, so 
z.B. im Kapitel „Soziologie als humanistische Wissenschaft“. Zwar glaubt 
B., auch hier noch wertneutrale Wissenschaft vorzutragen. Doch eine genauere 
Analyse findet hinter seinen Gedanken die Forderung nach einem norm
gebundenen Handeln, also die Ethik eines bestimmten Wertsystems. Von der 
Todesstrafe sprechend zeigt er, daß sich in dem „rechtlichen“ Verhalten derer, 
die die Todesstrafe aussprechen und vollstrecken, eine geheime Entschuldi
gung verbirgt, die im Grunde eine Lüge gegen das eigene Gewissen ist: im 
Gewissen sind die Verurteilenden dagegen, nach außen fügen sie sich der 
Rollenerwartung. B. stellt den Sachverhalt so dar, daß man den Eindruck ge
winnen müßte, die Lüge sei unbestreitbar. Eine solche Unterstellung ist aber 
nur möglich, wenn a priori angenommen wird, daß ein sittlich guter Mensch 
überhaupt nicht für die Todesstrafe eintreten könnte. Auch die Anmerkungen 
dieses hochqualifizierten Buches verdienen Beachtung, weil B. hier wertvolle 
Hinweise für das Weiterstudium gibt.

BERNARD, Stéphane: R éfle x io n s  su r  les con cep ts de base des sondages 
d ’op in ion . RP
Gemäß B. ist der Begriff der Meinung zu konfus, um das zu bezeichnen, was 
man eigentlich in einer „Meinungsumfrage“ erfahren möchte. Die Meinung sei 
so komplex, daß es besser sei, nach den Verhaltensweisen, Motivationen, 
Ideologien, Entscheidungsgründen, Wunschvorstellungen usw. zu suchen, um 
ein echtes Bild der allgemeinen „Meinung“ zu erhalten.

BOUMAN, P. J.: G rundlagen  d e r  Sozio logie.
Die Schrift bietet dem, der sich erstmals mit der Soziologie beschäftigt, einen 
vortrefflichen Überblick über die gesamte Problematik der Soziologie. Da es 
sich um eine Einführung handeln soll, konnten naturgemäß nur allgemeine An
gaben über die verschiedenen Strömungen der Sozialwissenschaften gemacht



310 I. Die Prinzipien der Gesellschaftslehre

werden. In den geschichtlichen Ausführungen wird diese Verallgemeinerung 
besonders empfunden, so z.B. wenn sämtliche Auffassungen vom Verhältnis 
Individuum-Gemeinschaft auf drei Modelle verteilt werden: Kollektivismus, In
dividualismus und Funktionalismus (27 f.). Bezüglich des an dritter Stelle ge
nannten Modells spricht B. von der „funktionalen Einheit“, d.h. dem struk
turierten Ganzen, für das keine Prioritätsregel zwischen Individuum und Ge
meinschaft gelte. Nun gibt es in der Geschichte eine Reihe von Autoren, die 
zwischen der normativen Gesellschaftslehre und der Lehre vom tatsächlichen 
Ablauf der gesellschaftlichen Prozesse zu unterscheiden wissen, die also bei 
aller wertmäßigen Priorität des Gemeinwohls dennoch die Bedeutung der tat
sächlichen sozialen Handlungen in der ethischen Abwägung zu bewerten wis
sen. Es handelt sich dabei um jene Sozialethiker, die sich bemühen, zwischen 
der normativen Ordnung und der empirischen Anwendung eine neue Einheit 
zu schaffen, die deswegen keineswegs mit den idealtypischen Kollektivisten 
(wie z.B. P laton ) zusammengestellt werden dürfen. Die Konzeption der Ganz
heit braucht nicht notwendigerweise mit dem Idealismus P laton s oder Hegels 
in eins gesetzt zu werden. Doch dies sind Feinheiten der Sozialphilosophie, 
um die sich die Soziologen gewöhnlich weniger kümmern. Jedoch wird eine 
Soziologie, die für die Gesellschaftspolitik praktisch werden will, um die 
Kenntnisnahme dieser Feinheiten nicht herumkommen. Der Verf. teilt die 
umfangreiche Materie in übersichtlicher Weise ein: die soziale Wirklichkeit, 
Verhältnis von Mensch und Gesellschaft, Sozialstruktur, soziale Formenlehre, 
Gruppen und vage Kollektíva, Gruppenleben in lokalen Einheiten. An
schließend werden die hauptsächlichen Gebiete der speziellen Soziologie kurz 
besprochen: Kultursoziologie, Soziologie des Wissens und der Wissenschaft, 
Rechtssoziologie, Betriebssoziologie, Religionssoziologie. Der Vorteil dieser 
Einführung in die Soziologie besteht vor allem darin, daß der Leser nicht mit 
einem unübersehbaren Ballast von Einzelheiten beladen wird, sondern daß ihm 
das Wesentliche, was zur Methode und zum Wissensgebiet der Soziologie als 
empirischer Wissenschaft gehört, dargeboten wird. Als erstes Schul- und Hand
buch der Soziologie kann diese gediegene Schrift nur empfohlen werden.

BOURDIEU, P. -  PASSERON, J.-C. -  CHAMBOREDON, J. C.: Le m étier de 

socio logue.
Wie hart die Soziologie um Klarheit über die gnoseologische Struktur ihrer 
Wissenschaft kämpfen muß, zeigt dieses gelehrte Buch. Die Autoren bemühen 
sich, einerseits den empirischen Charakter der Soziologie herauszustellen, 
andererseits aber das Mißverständnis auszuräumen, daß es sich um eine reine 
Naturwissenschaft handele. Um die durch Werturteile irgendwie belasteten 
Theoriebildungen abzuriegeln, wird besonders deutlich auf die Trennung der 
Soziologie von der spontanen Betrachtung der gesellschaftlichen Phänomene 
hingewiesen. Die Soziologie bewege sich mitten zwischen Intuitionismus und 
Positivismus. Der Band enthält zum größeren Teil eine Auswahl von Texten zu 
dem behandelten Thema der Epistemologie und Methodologie der Soziologie.
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BUCHHOLZ, Ernst Wolfgang: Id eo logie  u n d  la ten te r  so zia ler K o n flik t.
Die Ideologie als ein aus Interessen stammendes Wertbewußtsein, dem vom 
Interessierten Allgemeingültigkeit zugeschrieben wird, gehört zu den maßgeb
lichen Konfliktstoffen in der Gesellschaft. Die Erkenntnis, wie eine Ideologie 
entsteht, ist entscheidend für das Wissen, worin die Konflikte bestehen und 
welches Gewicht ihnen zuzuschreiben ist. B. untersucht die Ideologie des 
Bauerntums und stellt hierbei fest, daß eine Ideologie gar nicht notwendiger
weise Effekt individuellen Interesses sei und nicht unbedingt in die Manifesta
tion dränge, wenigstens nicht unmittelbar, dennoch aber latent bleibe und im 
Hinblick auf die Vermeidung von Sozialkonflikten im Auge behalten werden 
müsse. Mit dieser Erkenntnis lotet B. tiefer als jene Theoretiker, die sich mit 
der Analyse von bestehenden sozialen Konflikten begnügen. Das Buch zeigt 
deutlich, wie sehr die soziologischen Theoretiker selbst Gefahr laufen, in eine 
Ideologie verwickelt zu werden. Im Unterbewußtsein oder gar Bewußtsein der 
Konflikttheoretiker steht die Wertung des Konfliktes im Hinblick auf die Ge
sellschaftsordnung, im Grunde sogar die Vorstellung einer als gesund beurteilten 
Gesellschaftsordnung. Gegenüber R. D ah ren d o rf, der den sozialen Konflikten 
schlechthin eine schöpferische Kraft zuschreibt (vgl. S. 58), betont B. die Be
rücksichtigung der Integration. Die Konflikte seien nicht als autonome, alles 
bewegende Ereignisse zu betrachten, vielmehr müsse man auch den Inte- 
grations- und Kooperationstendenzen, die ins Spiel kommen, Rechnung tragen 
( 66 ).

COENEN, Jacques E.L.P.: La so cio log ie  au Service de l ’ad m in istra tion  
p u b liq ue . RP
Einerseits behaupten die Soziologen, rein feststellend die soziale Wirklichkeit 
zu erfassen, andererseits möchten sie ihre Wissenschaft doch auch als Vorbe
reitung für die Praxis verstehen. C. mutet in dem vorliegenden Artikel ein 
hohes Maß an Universalkenntnis und Verantwortungsbewußtsein zu, indem er 
den Soziologen in den Dienst der öffentlichen Verwaltung zu stellen versucht. 
Als Sozialkritiker soll der Soziologe die Adäquation der politischen Wirklich
keit mit den Normen und Werten beurteilen, welche der Politiker in die Praxis 
umzusetzen wünscht. C. setzt dabei voraus, daß der Soziologe zugleich auch 
ein kluger Politiker sei.

EISERMANN, Gottfried — Hrsg.: D ie L ehre von  d e r  G esellschaft.
Diese zweite Auflage präsentiert sich als neues Werk, das mit der ersten Auf
lage kaum noch einen Vergleich zuläßt. E iserm ann  hat den größten Teil der 
Arbeit übernommen. Seine Artikel sind wegen ihrer Klarheit und Verständ
lichkeit und auch, wenigstens gilt dies für die beiden ersten Artikel, wegen 
ihres allgemein interessierenden Inhaltes (Geschichte der Soziologie, Allge
meine Soziologie) für denjenigen, der eine Einführung in die allgemeinen Fra
gen der Soziologie sucht, besonders wertvoll. Als Sondergebiete der Soziologie 
werden behandelt: Rechtssoziologie (E rnst H. H irsch ), Religionssoziologie



312 I. Die Prinzipien der Gesellschaftslehre

(Jo a c h im  M atth es), Wirtschaftssoziologie (F ried rich  F ü rstenberg), Soziologie 
der Politik (G o ttfr ie d  E iserm ann), Kunstsoziologie (Je an  D uvignaud), Agrar- 
und Stadtsoziologie (H erbert K ö tte r  und M artinus Em ge), Wissenssoziologie 
(■G o ttfr ie d  E iserm ann). Der reine Soziologe wird vielleicht da und dort die 
Kritik Vorbringen, die Autoren würden sich zu leicht in benachbarte Diszipli
nen begeben. Deutlich ist dies z.B. im Artikel über die Rechtssoziologie, wo 
manche Aussagen auf dem Grund philosophischer Konzeption stehen. Aber 
das ist unvermeidlich, wenn man, wie es in diesem Werk angestrebt wird, mit 
den rein soziologischen Aspekten zugleich eine umfassende Einführung in das 
geschichtliche Werden der Soziologie geben will. Die Rechtssoziologie ist z.B. 
ein Spätankömmling, den man nicht begreifen kann, wenn man nicht seine 
Vorfahren mit in Betracht zieht. Das Wertvolle in diesem Standardwerk ist 
gerade die allseitige Information über die Entwicklung des soziologischen Wis
sens und der soziologischen Methode im allgemeinen und in den behandelten 
Spezialgebieten.

HAHN, Alois: E instellungen  zum  T od u n d  ihre sozia le  B edingtheit.
Nach einer Einleitung über den Tod als Gegenstand soziologischer Unter
suchung behandelt H. die verschiedenen Einstellungen der Menschen zum 
eigenen Tod (z.B. die Einstellung des alten Menschen, des Jugendlichen, des 
Kindes zum Tod), sodann die Einstellungen zum fremden Tod (die Auffassung 
vom Tod als allgemeinem Schicksal, der allgemeine Glaube an ein Weiterleben, 
die den verschiedenen Überzeugungen entsprechenden Begräbnisriten usw.). 
H. widerlegt mit seiner Untersuchung die These von der Instinktivität der 
menschlichen Reaktionen auf den Tod.

HEINTZ, Peter: E inführung in die sozio log ische Theorie.
Die erste Auflage dieses wertvollen Buches haben wir in Band III (261) dieser 
Bibliographie gewürdigt. H. geht es darum, anhand von ausgesuchten Themen 
die Gesetzmäßigkeiten aufzuzeigen, die unterschichtig die sozialen Prozesse 
bestimmen. Er bemüht sich hierbei, die soziale Wirklichkeit von den in der 
Gesellschaft herrschenden Vorstellungen von „echter“ Gesellschaft zu 
trennen, um so die soziologische Forschung von sozialpolitischen Leitbildern 
zu befreien. Er ist sich allerdings dabei bewußt, daß sich in das Denken der 
westlichen Soziologen immer eine bestimmte Ideologie einschleichen wird, 
nämlich die von der freien, pluralistisch geordneten Gesellschaft. Hier liegt das 
Stück Philosophie, der H. sich so gerne entwinden möchte. Aber das wird ihm 
wohl nie gelingen. Immerhin unternimmt es H., mit Hilfe der von ihm 
empirisch aufgewiesenen Grundrelation zwischen Macht und Prestige eine 
Theorie der sozialen Prozesse zu erstellen, die nicht mit der philosophisch 
begründeten „allgemeinen Theorie der Gesellschaft“ identisch ist. Wie gut 
fundiert die Hypothese der Kohäsion und Spannung zwischen Macht und 
Prestige ist, zeigt das letzte, in dieser Auflage neu hinzugekommene Kapitel 
über „Strukturelle und anomische Spannungen”.
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KLAGES, Helmut: Sozio lo g ie  zw ischen  W irk lichkeit u nd  M öglichkeit.
Der Autor versucht, die Möglichkeiten einer dem Humanen dienenden Sozio
logie aufzuzeigen. Während die dialektische Soziologie nach Meinung des 
Autors der Gefahr des Utopismus nicht entgehen kann, läuft die auf der zweck
rationalen Handlungstheorie von M ax W eber und in Weiterentwicklung dazu 
auf der Systemtheorie von T alco tt Parsons aufbauende Soziologie Gefahr, die 
Gesellschaft nur noch als das Gleichgewicht von Funktionen, als etablierten, 
konservativ orientierten Pluralismus zu verstehen, wobei das Gesamt der ge
genwärtigen Funktionen das Individuum bestimmt, so daß das Individuum 
nicht mehr in seiner Spontaneität erscheint. Beide Richtungen soziologischen 
Denkens vermögen nach Meinung des Autors den Zusammenhang von gesell
schaftlicher Wirklichkeit und Möglichkeit nicht zu zeigen, genauer: in beiden 
Theorien werden die Möglichkeiten der gesellschaftlichen Entwicklung von 
der angeblichen „Wirklichkeit“ aufgesogen. Der Autor möchte daher die Not
wendigkeit einer jenseits von Utopismus und Konservativismus angesiedelten 
Soziologie aufzeigen, welche die in der Gesellschaft vorhandenen Möglich
keiten der Entwicklung sichtbar machen soll. Er geht dabei von den beiden 
Axiomen aus, daß eine solche Soziologie erstens die prinzipielle Offenheit der 
gesellschaftlichen Wirklichkeit für die verschiedensten Entwicklungen und 
zweitens die ständig zunehmenden Möglichkeiten der Technik in ihr Pro
gramm aufnehmen müsse. Man fragt sich nun natürlich, wo die Wertmaßstäbe 
einer solchen alle Möglichkeiten der Gesellschaft ausschöpfenden Theorie lie
gen. Man findet sie im Menschenbild des Verfassers, der das Wesen des 
menschlichen Handelns in seiner Spontaneität und Autonomie sieht und für 
dieses Handeln die optimalen gesellschaftlichen Bedingungen finden möchte. 
Die Möglichkeiten gesellschaftlicher Entwicklung sind also auf das Humane 
hingeordnet, freilich ohne daß dieses Humane selbst zum Leitbild werden 
könnte, da es ja  infolge der Autonomie des Handelns grundsätzlich für die ver
schiedensten Optionen offen ist.

KRYSMANSKI, Hans Jürgen: S ozia les S ystem  u n d  W issenschaft.
Angesichts der immer größer werdenden Bedeutung der Wissenschaft im so
zialen Leben ist es von besonderem Interesse, die sozialen Dimensionen wis
senschaftlichen Handelns aufzuzeigen, wie es der Autor in dieser Habilitations
schrift unternimmt. In Diskussion mit den verschiedenen soziologischen Kon
zeptionen untersucht K. vor allem den Wirklichkeitsgehalt des idealtypischen 
Begriffs des „sozialen Systems“, um dann, ausgehend von den aufgewiesenen 
Mängeln, die Elemente eines Gegentyps darzustellen, der dem wissenschaft
lichen sozialen Handeln gerecht wird.

LUHMANN, Niklas: V ertrauen.
Die Unbestimmtheit der vielen Möglichkeiten von Ereignissen gehört wesent
lich zur menschlichen Existenz, die sich in der Zeit und in der sich zeitlich 
entwickelnden Umwelt abspielt. Vertrauen gewinnen heißt darum, die soziale
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Komplexität reduzieren können. Die totale Reduktion anzustreben wäre aller
dings, wie L. richtig ausführt, nicht nur ein Kampf mit der Unmöglichkeit, 
sondern bedeutete zugleich die Inkaufnahme vollständiger Einordnung in ein 
mechanistisches Zwangssystem. L. untersucht nun die soziologischen Bedin
gungen, innerhalb deren die Reduktion der Komplexität möglich wird und zu
gleich die ausgewogene Situation von Verti men und Mißtrauen erhalten 
bleibt. Im Kapitel über die Rationalität von Vertrauen und Mißtrauen unter
streicht L. die Ohnmacht der Ethik im Hinblick auf die Lösung des Problems. 
Er hat damit recht. Aber das ist eine Weisheit, welche schon die Alten ausge
drückt haben in der berühmten Fabel der Pandora, in deren Glücksdose 
nichts anderes als die „trügerische Hoffnung“ zurückblieb, als sie sie neugierig 
geöffnet hatte. Die Hoffnung ist immer nur eine psychologische Kraft, nie 
eine eigentlich sittliche. Sie zu erzeugen steht demnach in erster Linie der ra
tionalen Überlegung zu.

MESSELKEN, Karlheinz: P olitik b eg riffe  d er m od ern en  Sozio logie.
Der Grundgedanke des Autors liegt in der These, daß das Politische den 
eigentlichen Gegenstand der Soziologie bilde und die Soziologie somit eine po
litische Wissenschaft sei. Denn in Wirklichkeit habe es die Soziologie nicht mit 
rein beschreibenden Theorien zu tun, sondern mit Theorien, die eine be
stimmte praktisch-politische Funktion ausüben. Von diesem Gedanken aus
gehend analysiert der Autor die Systemtheorie und die Konflikttheorie, um 
anhand der in diesen Theorien aufgezeigten politischen Implikationen das 
praktische Anliegen der Soziologie zu erweisen.

POPITZ, Heinrich: D er B e g r iff  d e r  sozia len  R o lle  als E lem en t d er so zio log i
schen T heorie.
Als soziale Rolle bezeichnet P. gewisse Bündel von Verhaltensnormen, die eine 
bestimmte Kategorie von Gesellschafts- bzw. Gruppenmitgliedern im Unter
schied zu anderen Kategorien zu erfüllen hat. P. legt Wert darauf (wie es auch 
G. S p itt le r , übrigens im Anschluß an ihn, tut), die soziale Rolle als Norm vom 
Brauch zu unterscheiden (30 f.). Im Anschluß an die definitorischen Darle
gungen kommt P. auf die tiefer liegende Problematik des Themas zu sprechen, 
auf die Spannung zwischen Individuum und Gesellschaft.

POPITZ, Heinrich: Prozesse d er M achtbildung.
An drei konkreten Beispielen (Publikum auf einem Schiff, Gefangenenlager, 
Erziehungsanstalt) weist P. die Methoden auf, welche eine „Elite“ bei Ergrei
fung der Macht über die übrigen Glieder der sozialen Einheit anwendet. Er 
stößt hierbei auf zwei Machtpotentiale, die Organisationsfähigkeit und den Be
sitz. Als weiteres Machtpotential berührt P. am Schluß noch die revolutionäre 
Aktion, die aber außerhalb der Reichweite seiner Beispiele lag.
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RUNCIMAN, W.G.: W hat is stru c tu ra lism ? BJS
R. geht dem Begriff des Strukturalismus in der französischen und englischen 
Fassung nach und kommt zum Schluß, daß sich hinter diesem Begriff mehr 
Philosophie als Empirie verberge, so daß er für die Soziologie ungeeignet sei, 
auf jeden Fall keine neue Erkenntnis bringe.

SCFIOECK, Helmut: K lein es sozio logisches W örterbuch.
Das kleine soziologische Wörterbuch besticht durch seine Reichhaltigkeit und 
durch seine klare und zugleich knappe Umschreibung der Begriffe. Der Verf. 
hält sich streng an die empirischen Grenzen der Soziologie. Sozialphilosophie 
scheint er mit L. v. Wiese offenbar nur als „substantialisierende Vorstellung“ 
aufzufassen. Wie aus verschiedenen Begriffsumschreibungen hervorgeht, igno
riert Sch. bewußt die sozialphilosophischen und sozialethischen Begriffsbe
stimmungen (vgl. z.B. „Arbeit“, „Solidarität“, „Beruf“). Die Artikel „Sozial
philosophie“ und „Sozialethik“, in denen Sch. eigentlich seine erkenntnis
theoretische Grundanschauung hätte darstellen können, gibt es nicht. Die 
Kritik am Positivismus, noch weniger die Darstellung des Pragmatismus, las
sen irgendwie die erkenntnistheoretische Basis erkennen, von der der Verf. 
ausgeht. Ohne Philosophie, wenigstens in der Grundlegung in Form einer er
kenntniskritischen Erörterung, lassen sich solche grundsätzliche Themen nicht 
behandeln.

SPITTLER, Gerd: N orm  u n d  San k tion .
Dem Verf. geht es um eine soziologische Definition der Norm. Normen wer
den in der soziologischen Literatur als Verhaltensgleichförmigkeit, als Verhal
tensforderung oder als Verhaltensbewertung definiert. S. entscheidet sich für 
die Definition der sozialen Norm als einer Verhaltensforderung. Verhaltens
gleichförmigkeit nennt er Brauch, Verhaltensbewertungen, sofern sie von einer 
größeren Zahl geteilt werden, Bewertungsstandards. Der Förderer, d.h. der 
Normabsender brauche nicht unbedingt die ganze Gruppe zu sein. Auch 
müsse der Normadressat nicht notwendigerweise die soziale Einheit sein. Die 
Norm beziehe sich immer auf konkrete Handlungen, weil sie eine unmittelbare 
Verhaltensrelevanz besitze. Sanktionen gehörten wesentlich zur Norm. 
Diese seien aber nicht einfach Nachteile. Abweichungen von Bräuchen haben 
z.B. nachteilige Konsequenzen. Von Sanktionen spreche man aber nur dann, 
wenn durch die Reaktion gezeigt werde, daß das abweichende Verhalten nicht 
hingenommen werde. Anhand von empirischen Untersuchungen (in der Küche 
eines Restaurants und in einer Klinik) weist S. die Brauchbarkeit seines 
Normenbegriffes auf. Die Analyse zeigt große Verwandtschaft mit der 
Methode, welche H. P op itz  in seiner Schrift „Prozesse der Machtbildung“ 
anwendet (s. oben).

WOLFF, Kurt H.: V ersuch zu e in e r W issenssoziologie.
Das Buch ist eine Sammlung von Essais, in denen sich W. hauptsächlich mit 
amerikanischen Autoren auseinandersetzt, um das Problem des Verhältnisses
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zwischen Sozialwissenschaft und Philosophie zu behandeln. Bei dem etwas 
schillernden Wahrheitsbegriff von W. wird es schwer, seine eigene Meinung zu 
definieren.

ZAPF, Wolfgang — Hrsg.: T heorien  des sozia len  Wandels.
Der soziale Wandel, verstanden als Veränderung „sozialer Strukturen“, als Ab
weichung von relativ stabilen Zuständen, ist ein Lieblingsobjekt der Soziolo
gen, der Sozialwissenschaftler überhaupt geworden. Die empirischen Sozialwis
senschaften haben sich grundsätzlich von der philosophischen Teleologie ab- 
und den Ursachen erfahrbarer sozialer Veränderungen zugewandt. Z. hat in 
diesem stattlichen Werk mit viel Sorgfalt 28 bereits veröffentlichte (z.T. ge 
kürzte) Arbeiten zusammengestellt und geordnet. Seine Auslese deckt im 
großen und ganzen alle Bereiche sozialen Wandels und berücksichtigt zugleich 
auch die hauptsächlichsten Methoden des Studiums des sozialen Wandels. Die 
Beiträge sind unter folgenden Gesichtspunkten geordnet: 1. Strukturell-funk
tionale Theorie, Neo-Evolutionismus, 2. Funktionalismuskritik, Herrschaft, 
Systemkonflikt, 3. Kybernetik, Makrosoziologie, komparative Analyse, 4. 
Politische Entwicklung und Nationenbildung, 5. Wirtschaftliche Entwicklung 
und Industrialisierung, 6. Soziale Mobilisierung und Modernisierung, 7. Re
volution und Krieg, 8. Sozialer Wandel und internationale Transformation.

4.2.3.1. Religionssoziologie

GOODE, Erich: Class s ty les  o f  relig ions so cia tion . BJS
G. beschäftigt sich mit der Frage nach dem Verhältnis von Religion und Ge
sellschaftsstruktur. Ist die Religion nichts anderes als ein Sammelbecken von 
Residuen, die aus der Gesellschaft stammen? Oder ist die Religion gesell
schaftsformend in der Weise, daß man sagen müßte, es gehöre zum Wesen der 
Religion, ein gesellschaftliches Organisationsprinzip zu sein? G. will an sich 
gemäß soziologischer Methode die Frage lösen. Es scheint aber auf dem Grund 
seiner Argumentation ein typisch theologisches Element zu liegen. Er unter
scheidet zwischen Religion als innerem Empfinden und Religion in ihrer äuße
ren Organisation. Die äußere Organisation des Religiösen sieht er völlig unab
hängig vom inneren Empfinden. Nur wer Religion wesentlich mit der Institu
tion zusammenbinde, könne der Auffassung sein, daß mit dem Rückgang so
zialreligiöser Betätigung die Religion selbst abnehme. Je mehr sich eine Re
ligion institutionalisiere, um so mehr trete sie in Kontakt mit der sozialen 
Strukturierung, um so weniger aber sei sie eigentlich Religion, sondern säku
larisierte Glaubensgemeinschaft.
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INTERNATIONALES JAHRBUCH FÜR RELIGIONSSOZIOLOGIE, 4 und 5. 
Der vierte Band enthält neun Beiträge zu den Themen: Objekt und Methode 
der Religionssoziologie, Psychosoziologie der Zugehörigkeit zur Kirche, Be
stimmung und Messung von Kirchlichkeit in Deutschland, strukturelle Aspek
te der kirchlichen Organisation, Rollenanalyse des katholischen Pfarrei
priesters, Berufsbild und Berufswirklichkeit evangelischer Pfarrer in Württem
berg, die neo-orthodoxe Theologie in den USA (hauptsächlich vertreten durch 
R. N ieb u h r), die Protestantismus-Debatte (Auseinandersetzung mit M. Weber 
bezüglich des Verhältnisses zwischen Kapitalismus und Protestantismus), re
ligionssoziologische Fragen und Struktur des südasiatischen Buddhismus. Wie 
der Artikel über die Protestantismus-Debatte zeigt, gibt es wohl kaum ein so
ziologisches Gebiet, auf welchem größere Reserve hinsichtlich der Bildung von 
theoretisch gefestigten Interpretationen geübt werden muß. In den Ausfüh
rungen über den katholischen Pfarreipriester fällt besonders auf, daß dieses 
Gebot der Vorsicht nicht ausreichend beachtet wurde. Es heißt da, die 
theologische Ausbildung entspreche nicht der Pfarreitätigkeit des späteren 
Priesters, sondern sei eher so ausgerichtet, als würden Wissenschaftler herange
bildet. Wäre es in diesem Zusammenhang nicht besser gewesen, zunächst über
haupt zu fragen, welche Vorbildung man von einem Pfarreipriester aufgrund 
seines Bekenntnisses (denn ohne dies geht es offenbar nicht!) erwarten muß, 
ganz abgesehen davon, ob er seine Bildung weitergeben muß oder nicht? 
Diese Frage hat der Soziologe nicht zu beantworten, aber zur Kenntnis zu neh
men. Erst im Anschluß daran kann er untersuchen, wo die Gründe dafür lie
gen, daß der Priester nicht ankommt oder mit seiner Vorbildung nicht 
zufrieden ist.
Der fünfte Band ist thematisch einheitlich. Es geht um den Einfluß (im nega
tiven wie im positiven Sinne) der Religion und der Kultur auf den sozialen 
Wandel. Dabei stehen nicht-westliche Religionen und Kulturen im Vorder
grund. Einzig der Artikel über die Magie bewegt sich über den Gesamtrahmen 
des Bandes hinaus. Für den Wirtschafts- und Sozialpolitiker wird der Artikel 
über die Haltung der Muselmanen zur Planung von besonderem Interesse sein.

KEHRER, Günter: R eligionssozio logie.
Nach der Bestimmung der Religionssoziologie, ihres Objektes, ihres Standortes 
in Soziologie und Religionswissenschaften und ihrer Methode schildert K. ein
gehend die Entwicklung der Religionssoziologie, gibt sodann eine Analyse reli
giöser Institutionen, bespricht das Thema Religion und Gesellschaft, um 
schließlich im allgemeinen die Bedeutung abzuschätzen, welche der Religion 
in der modernen Gesellschaft noch zukommt. Er spricht hierbei von einer 
Ethisierung der Religion innerhalb der Gesellschaft. K. lehnt jeden theologisch 
vorbestimmten Ausgangspunkt für die soziologische Untersuchung von Reli
gion und Gesellschaft ab.
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SAVRAMIS, Demosthenes: R eligionssozio logie.
Die ersten beiden Kapitel behandeln die Geschichte der Religionssoziologie bis 
zu den neueren Formen, vor allem der in den USA. Im dritten Kapitel legt 
dann S. seine eigene Auffassung dar. Der Leser ist dem Verf. dankbar für die 
saubere und präzise Darstellung der verschiedenen religionssoziologischen Ent
würfe, vor allem auch für seine Würdigung und seine teilweise Kritik hin
sichtlich der Religionssoziologie von M ax W eber. S. bemüht sich, die Reli
gionssoziologie aus den Ketten der konfessionell bestimmten Zielrichtung zu 
befreien. Er will eine Religionssoziologie und keine Kirchensoziologie. Damit 
glaubt er, die Religionssoziologie u.a. aus dem Klerikalismus zu befreien, be
stimmte theologisch geprägte Slogans wie „hemmungslose Lüsternheit“, 
„Übererotisierung unserer Zivilisation“ zu entlarven. Man möchte aber S. nur 
fragen, ob er einen sloganfreien Maßstab für die Entmythisierung zu finden 
vermag, ohne auf irgendwelche Wertmaßstäbe zurückzugreifen. Er selbst sagt 
(131), daß die Menschen von Natur aus weder auf völlige Freiheit noch auf 
Sklaverei angelegt seien, weil sie weder geborene Herren noch geborene Unter
tanen seien. Er stellt ein Werturteil auf, das er mit einem historischen Tatbe
stand begründet. Vielleicht gibt es eine Anlage im Menschen, die in keiner 
Weise, auch nicht negativ, durch den Geburtsstand angedeutet werden kann? 
Auf was ist nun der Mensch endgültig angelegt? Diese Frage müßte min
destens dann beantwortet werden, wenn man wertgebundene Slogans de
maskieren will. Wertneutrale Beurteilung ist rein kausale Begründung, kausal 
verstanden unter Ausschluß jeglicher Finalität. Bedenkt man aber, daß es ohne 
Finalität keine Motivation geben kann, dann ist der Soziologe irgendwann mit 
der Finalität konfrontiert, wenigstens dann, wenn er Motivationen interpre
tieren will. Das aber tut S., indem er den Religionen und Pseudoreligionen die 
Etikette von „diktatorischen Zwangsherrschaften“ aufklebt (131 f.).

4.2.4 Sozialpsychologie

WIESBROCK, Heinz — Hrsg.: D ie p o litisch e  u n d  g ese llsch a ftlich e  R o lle  d er  
Angst.
Der vorliegende Band hat die Aufgabe, die Bedeutung der Angst als einen der 
gewichtigsten psychischen Faktoren, die das politische und gesellschaftliche 
Geschehen mitbestimmen, in ihren offenen und latenten, in ihren überdau
ernden und zeitgebundenen Bezügen zu erhellen. In 18 Beiträgen, geschrieben 
von Vertretern verschiedener Wissenschaften, Psychologen, Verhaltensfor
schern, Medizinern, Ethnologen, Soziologen, Politologen, Historikern, Philoso
phen und Pädagogen, werden die vielfältigen Phänomene der Angst und ihre 
Umwelt gezeichnet. Für den Ethiker und Sozialethiker stellt sich das Problem, 
ob jegliche Angst überwunden werden müsse im Hinblick auf die Verwirkli
chung sittlicher Werte. Die Frage klingt im Artikel von K u rt A u rin  an (Zur 
psychologischen Problematik des Mutes im Bereich politischen Verhaltens und
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Handelns). Der Verf., der in seinen Ausführungen auf die aristotelische Tu
gendlehre zurückgreift, zeigt eindrucksvoll, daß es im Grunde darum geht, die 
Angst vor dem Irrationalen und Unbestimmten zu überwinden.

4.3 Sozialphilosophie

AKTEN DES XIV. INTERNATIONALEN KONGRESSES FÜR PHILO
SOPHIE. I-III.
Der erste Band umfaßt die Problemkreise: Geist, Welt und Geschichte; 
Freiheit: Verantwortung und Entscheidung; Sprache: Semantik und Herme
neutik; Philosophie und Ideologie; Philosophie und Naturwissenschaft. Der 
zweite Band: Marx und die Philosophie der Gegenwart; Brentano, die philo
sophische Psychologie und die phänomenologische Bewegung; Wittgenstein, 
der „Wiener Kreis“ und die analytische Philosophie; Die deontische Logik und 
ihre Bedeutung für Ethik und Recht; Die Bedeutung der Synthese im integrati- 
ven Denken unter Berücksichtigung ganzheitlicher Strukturen; Kybernetik 
und die Philosophie der Technik; Die Zeit; Die Natur des Menschen und das 
Problem des Friedens. Der dritte Band: Logik; Erkenntnis- und Wissenschafts
theorie; Sprachphilosophie; Ontologie und Metaphysik. Uns interessieren hier 
naturgemäß nur die ethischen, sozial- und rechtsphilosophischen und politi
schen Problemkreise. Wie es bei solch großen Kongressen unumgänglich ist, 
stehen sich die einzelnen Arbeitskreise völlig fremd gegenüber. Die Autoren, 
die sich mit dem Problem von Philosophie und Ideologie beschäftigen, hätten 
z.B. gut daran getan, das zur Kenntnis zu nehmen, was über Ontologie und 
Metaphysik vorgetragen worden ist. Die Scheidung zwischen Ost und West 
wird wohl am deutlichsten in den Abteilungen „Freiheit“, „Philosophie und 
Ideologie“ und „Marx und die Philosophie der Gegenwart“. Die Freiheit als 
individualpsychologisches Problem ist den östlichen Denkern fremd. Sie sehen 
die Freiheit als ein Problem der Ganzheit der Geschichte. Von dieser ganzheit
lichen Sicht spürt man unter den westlichen Autoren eigentlich nur etwas im 
Beitrag von F red erick  S on tag  (Rom). Der Artikel zeigt, daß, wer die hegelsche 
Metaphysik der weltimmanenten Geschichtserklärung nicht anzunehmen ge
willt ist, sich die Frage nach Gott als dem Schöpfer der Welt und der Freiheit 
des Menschen stellen muß (Freedom: Atheism and God, I 262 ff.). Im Ab
schnitt über Philosophie und Ideologie fällt bei den westlichen Autoren das 
Bemühen um die Scheidung zwischen theoretischer und praktischer Vernunft 
auf. Die Philosophie sollte nur Erkenntnis sein und sich nicht von Finalitäten 
leiten lassen, um nicht der Ideologie zu verfallen. Ganz anders bei den östli
chen Vertretern, für die Philosophie die Erkenntnis des Weltsinnes, der in der 
Natur liegenden Finalitäten bedeutet, und damit von sich aus in die Praxis 
strebt. Eine analoge Verschiedenheit zwischen West und Ost zeigt sich im Sek
tor über die deontische Logik. Lesenswert sind hierbei die beiden Artikel von 
G eorges K a lin o w sk i (Paris) und O ta W einberger (Prag). W einberger subsumiert
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sachliche Aussagen ohne Schwierigkeiten unter normative Hinweise. Aller
dings ist die Normenlogik bei ihm rein formal (wie übrigens auch bei den west
lichen Denkern). Die vier Artikel über das Problem des Friedens können nichts 
zu dem in der Politikwissenschaft diskutierten Thema beitragen. Die Autoren 
haben offenbar zu wenig Kenntnis von der Auseinandersetzung zwischen Rea
lismus und Idealismus in der internationalen Politik. Was da steht, sind allge
meine Meditationen. Um die verschiedenen Akzente von Ost und West zu er
fassen, wird man im 3. Band besonders die Arbeiten der Sektion „Erkenntnis- 
und Wissenschaftstheorie“ vornehmen müssen. Die östlichen Vertreter sind 
zwar der Auffassung, daß die Praxis die theoretische Erkenntnis nicht beherr
schen dürfe. Sie sind aber der Überzeugung, daß unsere theoretische Erkennt
nis echte Wahrheitserkenntnis ist, die zugleich einen Stimulus für die Praxis 
darstellt. Daß sie die Praxis stimuliert, folgt aus der deterministischen Auffas
sung von der Kausalität des Geschehens (vgl. hierzu die Äußerungen von 
M iodrag C ekic, Belgrad, III, S. 303). L u d vik  T o ien o vsk y  (Brünn) erklärt sich 
eigentümlicherweise grundsätzlich mit K .R . P op p ers Rationalismus einig. Er 
hat offenbar übersehen, daß P o p p er im Gegensatz zu ihm überhaupt keine 
Wahrheitserkenntnis allgemeiner Gültigkeit für die Praxis zuläßt. Die einzelnen 
Autoren sind für die sprachliche Fassung ihrer Beiträge selbst verantwortlich. 
Da sehr viele Autoren in einer anderen als ihrer Muttersprache schreiben, ist 
die sehr unvollkommene und oft unverständliche Ausdrucksweise begreiflich.

ARBOUSSE-BASTIDE, Paul: A u g uste  C om te.
Nach einer kurzen Lebensbeschreibung von C om te  gibt der Verf. eine Synthe
se von dessen Philosophie. Anschließend bietet er kennzeichnende Auszüge 
aus den Werken von C om te, schließlich eine nützliche Bibliographie über den 
Autor. A.—B. bemüht sich, C om tes Gesamtsicht herauszuarbeiten, vor al
lem auch seine Stellungnahme zum Problem der Moral und der Religion. 
Trotzdem wird es schwer, Geschlossenheit im Denken C om tes zu finden. 
Das einzige, was man vielleicht entdeckt, ist die völlige Ablehnung des tradi
tionellen Essentialismus und das mühevolle Suchen nach einer sittlichen Norm 
für die Friedensordnung. Wie man sich diese wissenschaftlich begründete Ord
nung aber vorstellen soll, wird nicht recht einsichtig. Es wird nicht klar, wie 
die Ethik als Erziehung (morale-éducation) gedacht werden soll, wenn schließ
lich niemand weiß, welches die gemeinsamen Maßstäbe sein sollen. Die Predigt 
des Altruismus dürfte wenig wirkungsvoll sein für den sittlichen Unterbau der 
Politik, den doch C om te  schließlich mit seiner Moral zu erstellen wünschte.

HABERMAS, Jürgen — Hrsg.: A n tw o rte n  a u f  H erbert M arcuse.
Unter der Leitung von H. haben sich sieben junge Freunde M arcuses zusam
mengetan, um ihm zum siebzigsten Geburtstag mit einer Schrift zu gratulie
ren. Es handelt sich hierbei durchweg um kritische Analysen der 
Marcuseschen Veröffentlichungen, kritisch nicht hinsichtlich der Substanz 
der Lehre, aber doch hinsichtlich der Deutung einzelner Phänomene unserer 
Gesellschaft.
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HOMMES, Jakob: D ialek tik  u n d  P olitik .
Ja k o b  H om m es (1898-1966) war Professor für Philosophie an der Universität 
Freiburg i.Br., nachher Rektor der Philosophisch-Theologischen Hochschule in 
Regensburg. Sein Sohn sammelt in diesem Band die wichtigsten Veröffent
lichungen des tiefsinnigen Philosophen. H. hatte die Befähigung, von der Real
philosophie des Thomismus aus die anderen Denksysteme zu erfassen und ge
schickt und faßlich darzustellen. Vom Gesichtspunkt der Gesellschaftsphilo
sophie aus sind in diesem Bande die Ausführungen über Hegel und M arx  
(183-285) und jene über Naturrecht und Technik (287-340) hervorzuheben. 
Die Darstellung der dialektischen Methode im Materialismus (226 ff.) verdient 
aufmerksame Lesung. H. zeigt die verbale Gemeinsamkeit des dialektischen 
Materialismus mit altchristlichem Gedankengut auf, zugleich aber auch die 
Grundverschiedenheit der beiden Denkarten, sehr eindringlich z.B. den Unter
schied zwischen dem Inhalt des Wortes „Mensch“ in den beiden Denksyste
men. Dem vom Thomismus herkommenden Philosophen macht H. klar, mit 
welchen Assoziationen man operieren muß, wenn in der Hegelschen 
Philosophie von Natur gesprochen wird. Die Ausführungen über das Natur
recht stehen weniger in der Auseinandersetzung der Juristen über das Verhält
nis von vorgegebener Lebensnorm und positiver Rechtsnorm als vielmehr im 
großen philosophischen Zusammenhang zwischen menschlicher Erkenntnis 
und Weltsinn, zwischen Gewissen und objektiv vorgegebener, an der Men
schennatur zu messender Lebensordnung. H. erklärt sich ausdrücklich gegen 
eine Naturrechtslehre mit ausgefeilten Prinzipien. Ihm ist das Naturrecht das 
Recht der Vernunft, einer Vernunft, welche Sinnzusammenhänge zu erfassen 
vermag und diese auch normativ formuliert.

KWANT, Remigius C.: S ozia le  u nd  p erso n a le  E xistenz.
K. geht es um die philosophische Überwindung des Individualismus. Die ver
schiedensten Phänomene unseres Daseins werden bewußtseinsmäßig analy
siert. Dabei stößt K. stets auf die Erkenntnis, daß die Person gar nicht das 
wäre, was sie ist, wenn sie nicht im Spannungsfeld mit der Mitwelt stände. 
Selbst auch das persönliche Gewissen ist, wie er sagt (277), „Teilnahme an 
einem kollektiven Gewissen“.

RUEFF, Jacques: Les D ieu x e t les Rois.
Der eigenartige Titel des Buches spielt auf einen Passus bei J.-P . S a rtre  an, wo 
Jupiter sich mit Ägisthos über die Freiheit unterhält, Jupiter als oberster 
Gott und Ägisthos als König und somit als ein Gott auf Erden. Die geistreiche 
Interpretation der physikalischen Ordnung, die viele Seiten in Anspruch 
nimmt, soll nichts anderes als eine Analogie aufweisen zur menschlichen Ge
sellschaft, die sich ebenfalls wie der Kosmos aus vielen Einzelteilen, d.h. 
Individuen zusammensetzt, die durch ihr verschiedenes funktional be
stimmtes Verhalten eine Ganzheit erstellen. Im Grunde ist das Buch ein Lob
preis auf die menschliche Freiheit als konstruktivem Element der Gesellschaft.
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4.4.2 Veröffentlichungen allgemein sozialethischen Inhalts

BOSL, Karl: P lura lism us u n d  p lu ra lis tisch e  G e se llsch a ft.
B. gießt etwas Wasser in den Wein des Pluralismus, indem er sowohl mit grund
sätzlichen Argumenten als auch mit geschichtlichen Rückblicken die Unmög
lichkeit eines reinen Pluralismus der Werte und die Notwendigkeit eines allge
meinen Konsensus wenigstens bezüglich der Grundlinien der Lebensanschauun
gen aufweist. Der Pluralismus ist für ihn nur lebenskräftig, wenn im gesell
schaftlichen und politischen Leben wertbewußte Persönlichkeiten mit verant
wortungsvollem Entscheidungsvermögen tätig sind.

HUANT, Ernest: Masses, m ora le  e t m achines.
H. treibt die Frage, wie sich Technik und Moral zueinander verhalten, bis ins 
Problem, ob man von einer Moral der Kybernetik sprechen könne. Die Moral 
ist nach H. eine die Person angehende Angelegenheit, die nicht in kollektive 
Wertvorstellungen ausarten dürfe. Von dieser Sicht aus werde es möglich, die 
Wertvorstellungen der vielen einzelnen mit in die Datenverarbeitung aufzu
nehmen. Das Problem der Verantwortung des Politikers für das Ganze bleibt 
aber hierbei immer noch bestehen, wenngleich, wie H. an sich richtig sagt, die 
Schaffung von sozialen Werten de facto nicht das Werk der Gesellschaft als 
Ganzem, sondern der vielen einzelnen ist.

LEFRINGHAUSEN, Klaus: In teressengruppen  als P rob lem  p o litisch e r E thik. 
Der Autor untersucht vom evangelisch-theologischen Standpunkt aus die 
Möglichkeit, über die Individualethik der Gruppenmitglieder hinaus zu einer 
sozialethischen Begründung der Interessengruppen zu gelangen. Die evangeli
schen Theologen sehen im allgemeinen in dem Versuch, eine bestimmte So
zialdoktrin als die „christliche“ darzustellen, eine Anmaßung der Vernunft ge
genüber Gott. Daher liegt für die evangelische Theologie und Ethik im allge
meinen das Hauptgewicht eher auf der personal-existentiellen Bewältigung von 
konkreten Situationen als auf der normativen Erörterung von gesellschaft
lichen Strukturproblemen mit der Folge, daß die gesellschaftlichen Strukturen 
ihrer „Eigengesetzlichkeit“ überlassen und akzeptiert werden, sofern die Frei
heit des Christen, seinen Glauben zu bekennen, gewährleistet wird. Der Autor 
zeigt Stärke und Schwäche dieser Position: ihr Vorteil liegt in der Frontstel
lung gegen jeden ideologisch bedingten Totalitarismus, ihr Nachteil in einer ge
wissen Orientierungslosigkeit des Christen in Gesellschaftsfragen. Diesen Nach
teil nimmt der Autor zum Anlaß für die Frage, ob es nach protestantischer Auf
fassung nicht doch einen Weg zu einer normativen Sozialwissenschaft gibt. Das 
Kernproblem liegt in der Möglichkeit oder Unmöglichkeit einer inhaltlichen 
Rationalität in Ethik und Theologie. Der Autor tritt für eine intensivere Zu
sammenarbeit zwischen Theologie und empirischen Sozialwissenschaften ein, 
um so vielleicht doch zu einer von beiden Disziplinen her gebildeten nor
mativen Sozialwissenschaft gelangen zu können.
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MESSNER, Johannes: D u u n d  d e r  andere.
Die Broschüre ist eine Darstellung der sozialethischen Prinzipien, wobei der 
Verf. Wert darauf legt, zugleich auch die (katholischen) theologischen Be
ziehungspunkte aufzuzeigen. M., der sich seiner Grundeinstellung entspre
chend immer bemühte, die konkrete Verwirklichung der sozialethischen Prin
zipien zu untersuchen, findet im II. Vatikanischen Konzil die Bestätigung 
seiner sozialethischen Konzeption. Der erste Abschnitt „Neue Ansätze der 
kirchlichen Soziallehre“ paßt nicht nur auf die Äußerungen des II. Vatikani
schen Konzils, sondern erscheint wie eine Quintessenz alles dessen, was M. 
bisher in seinen vielfältigen Veröffentlichungen als Grundanliegen der Sozial
ethik bezeichnet hat. Ausschlaggebend ist dabei die Auffasung, daß das Natur
recht keine dogmatische Wertlehre darstellt, vielmehr Ausdruck des „Natur
rechtsgewissens“ (49) ist. Sehr treffend gibt M. Wesen, Wirklichkeit und Wert 
der Gesellschaft wieder, wie das II. Vatikanische Konzil es verstanden, aber 
nicht zusammenfassend ausgedrückt hat: „Die Gesellschaft ist das Verbunden- 
sein von Menschen zur gegenseitigen Förderung in der Erreichung des in der 
Bestimmung ihrer Natur gelegenen vollmenschlichen Seins. Das vollmensch
liche Sein ist das nach ihrem Wert und Ziel übergesellschaftliche Eigensein der 
Person; die Gesellschaft besitzt ein überindividuelles Eigensein mit der aus 
dem Zusammenwirken der Gesellschaftsglieder sich ergebenden reicheren Le
benserfüllung für alle“ (82). Wer M.s Verständnis von der Person und den 
natürlichen Zwecken begriffen hat, wird in diesen Sätzen ein Resümee seiner 
Sozialdoktrin finden.

MORAL UND GESELLSCHAFT.
Ob es sich nun um Marxisten oder Existentialisten handelt, die hier über die 
Problematik der sittlichen Normen zur Sprache kommen, im Grunde ist bei 
allen das gleiche Anliegen ausgesprochen, nämlich die sittlichen Normen aus 
der Abstraktion zu befreien und in die Existenz der Gesellschaft zu stellen. 
Wohl am treffendsten gibt diesen Gedanken R og er G arau d y  wieder. Dem 
Existentialismus streitet er zwar die Bewandtnis einer Philosophie ab. Er an
erkennt seine Problemstellung, meint jedoch andererseits, daß nur der Marxis
mus imstande sei, das Problem richtig zu formulieren und eine Antwort darauf 
zu geben.

MOSER, Simon -  Festschrift: DIE PHILOSOPHIE UND DIE WISSEN
SCHAFTEN.
Die Verfasser der 23 Beiträge ehren einen Philosophen, der sich um die Ver
bindung von Philosophie und Wissenschaften bemüht hat. Die behandelten 
Themen dringen tief in theologische Bereiche vor, wie z.B. der Aufsatz „Über 
Möglichkeit und Wünschbarkeit eines pankritischen katholischen Dogmenglau
bens“. Wir kommen in unserer Besprechung nur auf die sozialethisch relevan
ten Beiträge zu sprechen. In seinem Beitrag „Zum Thema Freiheit“ preist K arl



324 I. Die Prinzipien der Gesellschaftslehre

R aim u n d  P o p p e r den Wert der Freiheit gegenüber den materiellen Vorteilen, 
die eine autoritäre Gesellschaftslenkung vielleicht zu erzielen vermag. Für 
P o p p er ist die allseitig garantierte Freiheit die einzige Möglichkeit, seinen 
„kritischen Rationalismus“ in die politische Wirklichkeit einzuführen. Aller
dings gibt sich der Verf. auch darüber Rechenschaft, daß mit diesem Wert 
allein noch keine inhaltlich orientierte Sozialpolitik garantiert ist. Offenbar 
aber zieht er diese inhaltsleere Freiheitsideologie jeder anderen Sozialideologie 
vor. Von einer ganz anderen, geradezu entgegengesetzten Seite aus geht E rnst 
B loch  (Über Heterogonie der Zwecke) das Problem der Gesellschaftsordnung 
an. In einer Auseinandersetzung mit W ilhelm  W undt lehnt er dessen Theorie 
von den individuell gesetzten Zielen ab und unterstreicht die Bedeutung der 
objektiven, sich dem menschlichen Willen aufzwingenden Zwecke. Er benutzt 
zur Erklärung Hegels Lehre von der List der Vernunft und der Ironie des Welt
geistes. An W undts individualpsychologischer Motivlehre kritisiert er die Be
fangenheit im liberalen Denken des 19. Jahrhunderts. In seinem Artikel „Drei 
Thesen zur Philosophie der Kybernetik“ zeigt H elm ar F ran k  die Reichweite 
der Kybernetik in der Gestaltung des gesellschaftlichen Lebens. Die Zielent
scheidungen könne die Kybernetik dem Menschen niemals abnehmen. Dage
gen sei sie sehr wohl imstande, in der Ordnung der Mittel wertvollste Dienste 
zu leisten, vor allem in einer demokratischen Gesellschaft, da sie die vielen 
Einzelwünsche auf eine gesamtheitliche Grundformel bringen kann. Für die 
Sozialethik von besonderem Interesse ist der Aufsatz von O tto  Veit (Die Quel
len der inneren Erfahrung). Werte, so sagt V eit, sind keine ontologisch veri
fizierbaren Inhalte (entgegen der Vorstellung des Thomismus), noch auch 
An-sich-Phänomene des idealen Seins (entgegen dem Konzept von N icolai 
H artm an n ), sondern der von der Werterfahrung hervorgebrachte Inhalt. V eit 
spricht allerdings nicht ausdrücklich von „Hervorbringung“ des Inhaltes durch 
das Wertgefühl, sondern von Wertschau, Wertbewußtsein oder Wertgefühl. Da 
er aber sowohl die ontologische als auch die ideale Vorgegebenheit zurück
weist, ist seine Darstellung nur im Sinne von „Hervorbringung“ der Werte 
durch das Wertgefühl zu verstehen. Für die demokratische Ordnung der Gesell
schaft ist diese Sicht besonders ergiebig, weil auf diese Weise das Rechts
empfinden der Gesellschaftsglieder als Ausgangspunkt für jede Rechtsbildung 
erkannt wird. — Die Verteidiger des Naturrechts dürfen den Beitrag von 
H ans A lb e r t  „Theorie und Praxis, Max Weber und das Problem der Wert
freiheit und der Rationalität“ nicht übersehen. A lb e rt gibt darin eine über
sichtliche und leicht verständliche Zusammenfassung seiner Auffassung von 
der Wertfreiheit der Sozialwissenschaften. — Das Spannungsfeld von Bürger 
und Staat ist Gegenstand des Beitrags von Eugen F in k . — In seinem Artikel 
„Staatstheorie oder politische Philosophie? “ weist M artin  D ra th  auf die Be
deutung der im Sozialkörper sich bildenden Verbände für den Staatsaufbau 
hin. Eine Staatstheorie, die diese Verbände als echte soziale Institutionen zu 
verstehen wisse, mache zugleich auch eine politische Philosophie möglich, die 
nicht reine Kampfideologie sei.
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PARETO, Vilfredo: D e r T ugend m yth os u n d  die u n m ora lisch e L ite ra tu r.
P. beschäftigt sich in dieser humoristisch geschriebenen Schrift, die erstmals 
1911 auf französisch erschienen ist, mit dem Kampf gegen die Pornographie, 
den er für aussichtslos erklärt, weil er nicht die Wurzel, nämlich die entspre
chende sexuelle Entartung, sondern nur deren Residuum anzugreifen vermag. 
In der mit vielen Beispielen versehenen Einführung zeigt G. E iserm ann  die 
Aktualität des Themas auf.

PLACK, Arno: D ie G ese llsch a ft u n d  das Böse.
P. möchte entsprechend der psychoanalytischen Methode die vielseitigen Ver
klemmungen und Repressionen in unserem Leben aufzeigen und sie für die 
Verzerrungen sowohl des individuellen als auch des sozialen Verhaltens verant
wortlich machen. Die Grausamkeiten in der Bestrafung von Verbrechern und 
in Kriegen haben ihre Ursache in der Unterdrückung von irgendwelchen 
menschlichen Trieben. Die Fettsucht als Folge der kulinarischen Auswüchse 
sei in der Verdrängung des Sexualtriebes in unserer Kultur begründet. Psycho
somatische Ärzte haben, so erklärt P., festgestellt, daß unter der Obhut über
besorgter Mütter fettsüchtige Kinder „gedeihen“. Diesen — auch im Verhältnis 
zum Gatten — „dominierenden“ Frauen gehe es sichtlich darum, die Kinder 
„so lange als möglich in ihrer Abhängigkeit zu behalten“, sie also in ihrem 
Reifungsprozeß zu hemmen (198). Dies ist ungefähr die Art, wie P. das ge
samte Übel in der menschlichen Gesellschaft erklärt. Wo aber ist der nicht 
unterdrückte Mensch? Ihn sich vorzustellen vermag nur der, der glaubt, das 
Böse sei einzig aus der Gesellschaft geboren worden, eine Ansicht, zu der sich 
P. offensichtlich bekennt. Bislang ist aber diese These noch nicht bewiesen. 
Schon A ris to te le s  hat gewußt, daß es für jedes Individuum zwei Extreme gibt, 
ein Zuviel und ein Zuwenig, daß also jedes Individuum mit sich selbst kämpfen 
muß, nicht nur mit den Vorstellungen der Gesellschaft, um die rechte Mitte zu 
finden.

PROCEEDINGS OF THE SEVENTH INTER-AMERICAN CONGRESS OF 
PHILOSOPHY, I II.
Im Unterschied zum 14. internationalen Philosophenkongreß von Wien, wo 
die einzelnen Philosophen wie Propheten belehrend in die wissenschaftliche 
Welt hineinsprachen, ist der Siebte Interamerikanische Kongreß für Philoso
phie, der 1967 an der kanadischen Universität Laval stattgefunden hat, ge
kennzeichnet als Dialog unter Philosophen. Die Beiträge sind sinnvoll auf
einander abgestimmt. Man spricht miteinander. Redaktionell scheint allerdings 
das Material nicht durchsichtig geordnet zu sein. Themen, die im ersten Band 
behandelt sind, werden im zweiten Band nochmals aufgegriffen. Aus dem um
fangreichen Material heben wir hier die für die Ethik, Sozialethik, Rechts
philosophie und Politik relevanten Aufsätze hervor. Um das Problem der Wert
erkenntnis kreisen im ersten Band die Aufsätze von R isieri F ro n d iz i und Wil
liam  K. F rankena, im zweiten Band die von S ta n le y  G. F ren ch , H enry H. Jack
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und R icardo  G. M aliandi. Beachtenswert sind die Beiträge über Ethik und 
Politik von D avid  B rayb ro o k e , C arlos A . S ach en  und F red erick  A . O lafson  

(Bd. I). Mit dem Problem von Recht und Moral befassen sich E d u ard o  G arcia  
M äynez, M iguel R eale, A la n  G ew irth  (Bd. I), V irginia H artt R in g er (Bd. II). 
Schließlich sei noch auf die kulturethischen Aufsätze über die Säkularisation 
der westlichen Gesellschaft hingewiesen (Jean  Langlois, A r tu ro  A rd ao , 
C harles H anly in Bd. I).

TORRES DEL MORAL, Antonio: E tica y  E tica  social. BCES 
T. bespricht einige Richtungen der Sozialethik. In seiner Kritik gegenüber der 
These, daß die Sozialethik kollektiven Charakter habe, erklärt er, daß die Ver
antwortung wesentlich eine personale Angelegenheit sei. Allerdings dürfte man 
den richtigen Gedanken T.s mit der Bemerkung ergänzen, daß das Verantwor
tungsbewußtsein sich auf Werte bezieht, die sowohl individueller wie sozialer 
Natur sein können, und daß die Unterscheidung zwischen Individualethik und 
Sozialethik aufgrund der verschiedenen Wertordnungen vorgenommen werden 
muß. Die Frage, wo man die Verantwortung zu lokalisieren habe, ist eine 
psychologische Frage. Sie löst das Problem der Sozialethik noch nicht.

6. Gemeinwohl — Verhältnis von Individuum und Gemeinschaft

HIRSCH-WEBER, Wolfgang: P o litik  als In te re s se n k o n flik t.
Die gründliche Studie, die auf der Tangente von Soziologie und Politologie 
steht, bemüht sich um eine Klärung des Begriffs „Interesse“ und des darauf 
beruhenden sozialen Handelns des Menschen als Gruppenwesen. Der Verf. 
setzt sich hierbei mit A rth u r  F. B en tleys Buch „The Process of Government, 
A Study of Social Pressures“ (erstmals erschienen 1908, dann 1935 und 1949 
neu aufgelegt) auseinander. Das Untersuchungsobjekt ist mit Kennerblick ge
wählt. Denn kein anderer Autor bietet soviel Stoff für die Diskussion über All
gemeininteresse und Gemeinwohl wie B e n tley . Um im Bereich naturwissen
schaftlicher Methode zu verbleiben, möchte B en tley  alle seelischen Moti
vationen aus der Politikwissenschaft ausschließen. Für ihn existiert nur die 
sichtbare soziale Handlung, die eine Äußerung des Interesses ist. Die verschie
denen Gruppen handeln differenziert, sie beweisen darum auch ein differen
ziertes Interesse. Wenn sie sich auf gemeinsamer Ebene treffen, dann eben nur 
aufgrund des Interessenkonfliktes. Ein Allgemeininteresse, wie es die prak
tische Politik erfordert, um überhaupt zu einer echten Integrationslösung zu 
kommen, gibt es nicht. Der Negation des Allgemeininteresses liegt die Ansicht 
B en tleys zugrunde, daß es keine Allgemeinheit (social whole) gibt, auf die 
man ein Interesse beziehen könnte. Eine Nation sei keine Ganzheit, denn stets 
stünden einige Teile von ihr in Gegensatz zu anderen (vgl. S. 79). Kennzeich
nend für diese Ansicht ist der von H.-W. zitierte Passus aus dem „Process“ : 
„Man mag leicht sagen, es läge im Interesse der Gesellschaft, alle Bürger mit 
luftigen, hellen Wohnungen zu versorgen. Doch ist offensichtlich gemeint, von
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einem bestimmten Gruppenstandpunkt aus ,solle dies im Interesse der Gesell
schaft liegen“; denn es ist sehr klar, daß die wirklichen jetzt existierenden In
teressen es [die Versorgung mit gesunden Wohnungen] weder für alle Mieter 
noch für alle Vermieter einbegreifen. Auch kann man leicht sagen, daß 
,Mord sich gegen das öffentliche Interesse wendet“, aber selbst wenn man 
die Unterdrückung von Aufruhr, das Polizeiwesen, die Hinrichtungen, 
Kriege usw. ignoriert, ist dieses .öffentlich'’ Interesse“ nicht wirklich das 
Interesse aller Menschen. Denn außer den immer wiederkehrenden 
crimes passionnelles und den von Berufsverbrechern verübten Morden gibt 
es eine große Menge von Tötungen in der Routine des Geschäftslebens, wie 
z.B. bei dem Betrieb von Eisenbahnen, der Herstellung von Lebensmitteln, der 
sweat-shop-Kleiderfabrikation und so fort. Solche Morde entsprechen be
stehenden Interessen“ (vgl. S. 79). Dagegen erklärt H.-W., daß die Sozial- und 
Politikwissenschaft nicht nur kognitive Feststellung von äußeren Tatsachen 
sein könne, daß sie vielmehr die Ideen, Motivationen und Wertungen mitein- 
schließen müsse. Selbst wenn man mit H. K elsen  der Ansicht sei, so sagt H.-W., 
Sein und Sollen stünden in den Grenzen formal-logischer Betrachtung durch 
eine unüberbrückbare Kluft getrennt einander gegenüber, dann brauche man 
dennoch das Wort „politische Wissenschaft“ nicht kognitiven Sätzen vorzu
behalten (86). „Denn es ist möglich, über den besten Staat sinnvoll zu spre
chen, über Normen vernünftig zu diskutieren, .Kriterien der Gerechtigkeit“ 
undogmatisch aufzuzeigen. Normative Diskussionen über staatliche Institu
tionen und politische Entscheidungen finden statt, ob sich der Wissenschaftler 
an ihnen beteiligt oder nicht“ (86 f.). Um das Allgemeininteresse verteidigen 
zu können, brauche man durchaus nicht metaphysischen Spekulationen zu 
verfallen, man könne sie empirisch insofern erfassen, wenngleich nicht veri
fizieren, als sie „intersubjektiv konfirmiert“ werden (vgl. 36). Wenn man der 
Meinung sei, daß die Vorstellungen der Menschen über Allgemeininteresse zu 
den Determinanten ihres Verhaltens gehören, habe man Anlaß, sie für einen 
wichtigen Gegenstand der politischen Wissenschaft zu halten. „Man wird dann 
z.B. untersuchen, ob eine Interessengruppe ihre Postulate über Gemeinwohl 
vom Sonderinteresse oder von nichtpartikularen Wertvorstellungen her kon
struiert, bis zu welchem Grade die Postulate mit denen anderer Teilnehmer am 
staatlichen Entscheidungsprozeß übereinstimmen, ob das Verhalten der 
Gruppe sich in ein bestimmtes normatives Modell vom demokratischen Staat 
einfügen läßt“ (208). Dem Sozialphilosophen bietet H.-W. reiche empirische 
Erkenntnisse für die Bestimmung des Begriffes „Gemeinwohl“. Vor allem die 
Ausführungen über das „latente“ und das „potentielle“ Interesse dürften ihm 
den Weg weisen zu einer „an der Natur des Menschen“ orientierten Gemein
wohlkonzeption, die nicht rein normativ, sondern zugleich auch empirisch- 
finalistisch begründet ist. Das vielseitig informierende, im Urteil abgewogene 
Buch wird durch einen Anhang noch bereichert, in dem fünf Publikationen, 
die den Thesen von B en tley  gegenüberstehen und dem deutschen Leser im 
Original schwer zugänglich sind, dargestellt werden.



328 I. Die Prinzipien der Gesellschaftslehre

MESSNER, Johannes: D as G em ein w oh l.
Die erste Auflage dieser wertvollen Schrift, die in Band III (277 f.) dieser 
Bibliographie besprochen worden ist, hat beachtliche Erweiterungen erfahren. 
Das Kapitel „Das Gemeinwohl in seinen Dimensionen“ ist bereichert worden 
durch ausgewogene Traktate über die fiskalpolitische und die gesellschafts
politische Betrachtungsweise. Auffallend ist auch, daß M. seinen Lieblings
gedanken vom Gemeinwohl als einem in der Erfahrung und im Dialog der In
teressenvertretungen zu gewinnenden Begriff noch präziser und eingehender 
dargestellt hat. Davon zeugen die Ausführungen über die Geschichtlichkeit des 
Gemeinwohls und des Naturrechts. Unter den katholischen Sozialethikern ist 
M. wohl der Autor, der es am wirkungsvollsten verstanden hat, die Bedeutung 
der Interessen mit dem Grundgedanken einer echten gemeinsamen, der Gesell
schaft als Ganzem aufgetragenen Norm zu verbinden.

SCHULTZ, Uwe — Hrsg.: F re ih e it, d ie sie m einen.
Dieses geistreiche Buch enthält 17 Referate, die im Hessischen Rundfunk über 
die Freiheit gehalten worden sind. Es geht dabei um die ganz konkrete Sicht 
der Freiheit, nicht wie sie in den Grundgesetzen und Staatsverfassungen steht, 
sondern wie sie existiert oder vielmehr tatsächlich nicht existiert. Die vielfäl
tige Verkettung des Individuums mit der Gesellschaft, besonders in der 
modernen Industrie- und Großstadtgesellschaft, spannt den einzelnen in einen 
Mechanismus ein, der den Anschein einer Diktatur und Tyrannei macht. Die 
Beiträge untersuchen u.a. die Freiheit der Erziehung in der Schule, der 
Studenten, des Christenmenschen, des Theaters, des Unternehmers, des 
Arbeitnehmers, des Verbrauchers, der politischen Wahl, des Abgeordneten, 
des Publizisten, die Freiheit oder Unfreiheit im Straßenverkehr, Freiheit und 
Gleichheit der Frau innerhalb der modernen Gesellschaft.

7.1 Soziale Gerechtigkeit

RAWLS, John: D istrib u tive  Ju stice . Some Addenda. NLF
R. ergänzt hier seine Äußerungen, die er unter dem Titel „Distributive 
Justice“ in einer früheren Veröffentlichung (in: Philosophy, Politics, and 
Society, 1967) gemacht hat. Er verteidigt zunächst allgemein die Gleichheit 
der Startbedingungen, d.h. die Freiheit für alle, mit eigenen Anstrengungen 
auf der sozialen Stufenleiter hochzukommen. Inhaltlich besteht damit noch 
keine Gleichheit. Inhaltliche Gleichheit verteidigt R. nur bezüglich der zum 
Leben notwendigen Konsumgüter. Im übrigen seien die Ungleichheiten nicht 
auszumerzen. R. spricht sich demnach für den verschiedenen Lebensstandard 
aus. Es komme, so sagt er, nur darauf an, unter welchen Bedingungen die Un
gleichheit zustandekomme, ob aufgrund des verschiedenen Lebensglücks, auf
grund verschiedener Talente oder etwa aufgrund des sozialen Systems, inner
halb dessen einer geboren wurde (Ständestaat). R. stellt eine Bemessungs-



9.1 Sozialprinzipien 329

grundlage auf, gemäß welcher ein soziales System als der gerechten Verteilung 
entsprechend oder nicht-entsprechend bezeichnet werden kann. Er nennt 
diese Bemessungsgrundlage „difference principle“. Gemäß diesem Prinzip müß
te die Besserstellung des einen oder einiger zugleich dem Letztbegünstigten zum 
Nutzen werden.

9.1 Sozialprinzipien

NELL-BREUNING, Oswald von: B augesetze d er G esellschaft.
Der Verf. behandelt die zwei in der katholischen Sozialdoktrin stets 
wiederkehrenden Sozialprinzipien: das Solidaritäts- und das Subsidiaritäts
prinzip. Das Solidaritätsprinzip wird als Aufbauprinzip betrachtet, als das 
Prinzip des Mit- und Füreinander, während das Subsidiaritätsprinzip als Prin
zip der Kompetenzverteilung angesehen wird. Für das Unternehmen verteidigt 
v.N.-Br. das Solidaritätsprinzip. Er meint daher, daß der Arbeitnehmer als mit- 
aufbauender Faktor betrachtet werden müsse. Wenn man die Beweisgänge 
näher ansieht, dann fragt man sich, wo die logische Priorität liege, beim Prin
zip oder bei der Erkenntnis der jeweiligen Gesellschaftsstruktur. Wenn die ein
zelne Struktur vorangeht, im genannten Beispiel die des Unternehmens, dann 
wird man weiter nach oben in die Wirtschaftsordnung überhaupt Vordringen 
müssen und von dort aus die gesellschaftliche Struktur des Unternehmens ver
stehen müssen. Dann wird zu guter Letzt die Entscheidung nicht nach einem 
vermeintlichen Prinzip, sondern nach der Einsicht in die Struktur der Ordnung 
gefällt werden müssen. Das Mitbestimmungsrecht des Arbeitnehmers im 
Unternehmen läßt sich also, wie man leicht sieht, nicht aus dem Solidaritäts
prinzip ableiten.

10.1 Die soziale Frage im allgemeinen

BARAKAT, Halim: A lien a tio n . A process of encounter between utopia and 
reality. BJS
Der Begriff der Entfremdung müsse aus der Enge, in welcher er in der marxi
stischen Schauweise stehe, herausgenommen werden, erklärt B. Entfremdung 
sei eine allgemeine Erscheinung des seelischen Lebens, sie entstehe als Gefühl 
der Frustration im Hinblick auf die Diskrepanz zwischen dem Gewünschten 
(utopia) und der realen Welt.

FREUND, Julien: L e révo lu tion n arism e. RP
F. untersucht die Ereignisse des Mai 1968 in Frankreich: den Aufstand der 
Studenten. Die Arbeiterfrage habe sich in die Frage der Intellektuellen ver
wandelt. Im Grunde genommen handle es sich aber überhaupt nicht um 
irgendwelche umschreibbare Revolutionsabsichten, vielmehr um die Äußerung
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einer Frustration der Intellektuellen, die in ihrer theoretischen Erkenntnis 
keine lebenserfüllende Funktion mehr zu finden vermögen. F. meint, daß die 
Professoren, die sich den Manifestanten angeschlossen haben, erschrecken wür
den, wenn man ihnen heute ihre eigenen Sätze Vorhalten würde.

MOULIN, Léo: Les in te llec tu e ls  e t  le com m unism e. RP
Daß die soziale Frage im Grunde geistiger, genauer gesagt, sittlicher Natur ist, 
geht aus diesem lesenswerten Artikel deutlich hervor. M. beschäftigt sich im 
Anschluß an das Buch von D avid  C au te  „Le Communisme français et les intel
lectuels, 1914 - 1966“ (Paris 1967) mit der Frage, wie es zu erklären sei, daß 
gerade die Intellektuellen die intransigentesten Verteidiger des Kommunismus 
seien, daß Intellektuelle von höchstem Ansehen S ta lin  als das große wissen
schaftliche Genie, als den Führer der Weisen, ja sogar als „beinahe das einzige 
Genie der Geschichte“ feiern können, wo sie doch genau wüßten, mit welchen 
Methoden in Rußland gearbeitet wurde und noch gearbeitet wird. M. sieht in 
diesen kommunistischen Ideen einen für diese Intellektuellen vollgültigen 
Religionsersatz. Eigentliche Atheisten seien an einer Hand zu zählen.

10.2 Katholische Kirche und soziale Fragen

BUDDE, Heinz: H andbuch d er ch ristlich -sozia len  Bewegung.
Das Buch bietet in Form eines Lexikons kurze Angaben über Personen und 
Institutionen, die sich innerhalb des deutschen Raumes für den katholischen 
Gedanken in sozialen Fragen eingesetzt haben oder noch einsetzen. Daneben 
werden auch weitere Personen und Institutionen aufgeführt, die in irgend
welchem Kontakt mit der sozialen Frage überhaupt stehen, ohne jedoch direkt 
mit Deutschland oder mit dem Katholizismus verbunden zu sein.

10.3 Evangelische Kirche und soziale Frage

HUFENDIEK, Fritz: D as u m stritten e  Them a: ,¡T h eolog ie  d e r  R evo lu tio n ''. 
ZEE
H. beschäftigt sich in dem reich dokumentierten Artikel mit den Kritikern des 
amerikanischen Theologen R. S h au ll, der seinerseits auf weite Strecken auf 
P au l L ehm ann  (Ethics in a Christian Context, New York 1963; deutsche Über
setzung: Ethik als Antwort, Methodik einer Koinonia-Ethik, München 1966) 
fußt. I m Gegensatz zu H.-D. W endland und anderen Theologen, die zwar den 
revolutionären Charakter des Evangeliums unterstreichen, aber auf gewaltlosem 
Vorgehen bestehen, vertritt S h a u ll die Ansicht, daß es Situationen geben 
könne, in denen nur die Drohung oder der Gebrauch von Gewalt eine Wand 
lung einleiten könne. H. möchte nun zeigen, daß es sich bei S h a u ll nicht um 
eine neue Offenbarungslehre handelt, sondern nur um eine eigene Art und 
Weise, die Situation im Sinne der Offenbarung zu verstehen.
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SCHULTZE, Harald: G erech tig k eit G o tte s  als M o tiv  fü r  R evo lu tio n en . ZEE 
Die Frage, wie der Christ sich sozialen oder politischen Mißständen gegenüber 
zu verhalten habe, kann nicht mehr, wie Sch. ausführt, mit der klassischen 
Auffassung beantwortet werden, der Christ müsse die Ungerechtigkeiten im 
Hinblick auf die endgültige Bereinigung im Gericht Gottes hinnehmen. Der 
Christ sei aufgerufen, zu handeln. Sch. bespricht nun im Zusammenhang mit 
dieser Feststellung die Grundgedanken von R. S h a u ll wie auch anderer evange
lischer Theologen. Er spricht sich gegen eine unvermittelte Anwendung bi
blischer Äußerungen aus und unterstreicht die Bedeutung der Situations
analyse. Hierbei möchte er aber die Aufklärung bezüglich der Erfolgschancen 
nicht missen. Seine Überlegungen ähneln in mancher Hinsicht jenen, welche in 
der traditionellen thomistischen Sozialethik bezüglich des Tyrannenmordes 
angestellt worden sind. Bei Sch. geht aber die Revolution nicht so logisch auf 
wie in der alten Lehre vom Tyrannenmord. Die Revolution erscheint als 
ultima ratio im Hinblick auf einen „casus complexus“, der sich praktisch der 
rationalen Analyse entzieht und eine unmittelbare Entscheidung aus per
sönlich getragener (christlicher) Verantwortung verlangt.

10.6 Kulturelle Probleme

DRANCOURT, Michel: E ine M o ra l fü r  das in d u strie lle  Z eita lter. D 
Die Unsicherheit des westlichen Denkens kann, so sagt D., als Anzeichen einer 
moralischen Krise gedeutet werden. Während vieler Jahrhunderte sei der 
Mensch in verbindlichen Konventionen eingebettet gewesen. Die Auflösung 
aller alten Formen des Lebens, die Beherrschung unserer Lebensbasis, der 
Wirtschaft, durch die Technik, die Ausweitung des engen Lebenskreises in die 
internationale Verflechtung hinein, die damit einhergehende Rationalisierung 
auch des sittlichen Bewußtseins forderten eine neue Sozialethik für das frei
gesetzte und frei schwebende Individuum, dem die nötigen Kräfte abgingen, 
seine Freiheit zu bewältigen.
HABERMAS, Jürgen: T echnik u nd  W issenschaft als ,,Id e o lo g ie“.
Das Kernproblem dieses aus bereits früher veröffentlichten Aufsätzen des 
Autors zusammengesetzten Buches liegt in der Herausarbeitung des Verhält
nisses von Wissenschaft und Praxis. Je nach der Konzeption der Rationalität 
wird dieses Verhältnis verschieden erklärt. Von einem positivistischen Ver
ständnis der Wissenschaft her ist es nach Meinung des Autors nie möglich, die 
Praxis wirklich rational zu gestalten, weil die auf technologische Fragen be
schränkte Rationalität der positivistischen Konzeption nie an die letztlich von 
Werten geprägte Praxis herankommen kann, sondern im Gegenteil die Praxis 
dem Dezisionismus überlassen muß. Dieses Problem ist gerade in unserer heu
tigen verwissenschaftlichten Gesellschaft und Politik von Bedeutung und wird 
nach Meinung des Autors nur dann zufriedenstellend zu lösen sein, wenn sich 
die rationale Diskussion auch auf die der Praxis zugrundeliegenden Sinn
probleme erstrecken wird.
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10.7 Rassenfrage

NEUWIRTH, Gertrud: A  W eberian o u tlin e  o f  a  th e o ry  o f  co m m u n ity . BJS 
Im Anschluß an M. W ebers Erklärung der ethnischen Gruppe untersucht N. die 
soziale Struktur der im Ghetto lebenden amerikanischen Neger. Sie erklärt zu
nächst, warum die Neger nicht zur Bildung einer geschlossenen Gesellschaft 
oder Gemeinschaft fähig waren. Es fehlte ihnen, so sagt N. im Anschluß an 
W ebers Gedanken, das entscheidende Element der ethnischen Gesellschaft, die 
eigentliche Rassenehre. Denn die amerikanischen Neger suchten bislang, sich 
voll in die weiße Gesellschaft zu integrieren Da sie in die festgefügte puritani
sche weiße Schicht nicht einzudringen vermögen, forme sich aber nun das Ge
fühl der Rassenehre als sozial bindendes und zugleich sozial abschließendes 
Element.

11.1 Sozialtheorien und Sozialsysteme — Allgemeines

BAKUNIN, Michail: P h ilosop h ie  d er Tat.
Aus der Fülle der Schriften, Manifeste und Entwürfe B.s werden ungekürzte, 
literarisch anspruchsvolle Texte vorgestellt. Die Auswahl soll ein Bild von B.s 
Spätphilosophie vermitteln. In einer 49 Seiten umfassenden Einführung ent
wirft der Herausgeber das Lebensbild wie auch die geistesgeschichtlichen Zu
sammenhänge des Denkens B.s.

BLUMENFELD, Walter: Vom  sittlich en  B ew ußtsein .
B. war zwischen den beiden Weltkriegen Leiter des Instituts für angewandte 
Psychologie an der Technischen Hochschule in Dresden und nach seiner 
Flucht aus Deutschland Direktor des Instituts für Psychologie und Psycho- 
technik an der Universität San Marcos in Lima (Peru), wo er seine „Contri
buciones críticas y constitutivas a la problemática de la ética“ (1966) heraus
brachte, die nun nach seinem Tode unter dem Titel dieses Buches in deut
scher Sprache erscheinen. Die äußeren Daten des Lebensweges B.s sind von 
einiger Bedeutung für das Verständnis der hier vorgetragenen Ethik. 
B. beschäftigt sich zunächst in einem Überblick über die Geschichte der Ethik 
(von der griechischen Philosophie bis in die Gegenwart) mit den Problemen, 
welche die Sollwissenschaft aufwirft; im zweiten Teil stellt er sein eigenes 
System dar. Zwei Pfeiler stützen das Gebäude, das B. hinstellt: 1. die Ethik 
hat es mit Forderungen zu tun, 2. sie muß allgemeingültige Inhalte darstellen 
können. Mit einer rein formalen oder sich nur mit der guten Gesinnung oder 
Absicht zufriedengebenden Ethik ist B. nicht einverstanden. Der Charakter 
der Pflicht scheint nach B. nicht zur Ethik zu gehören. Wie aber sind dann die 
moralischen Forderungen zu verstehen? B. ist als Psychologe zu stark mit der
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seelischen Wirklichkeit verbunden, als daß er mit der Ansicht einig gehen 
könnte, die Werturteile, die zwar, wie er zugesteht, keinen eigentlichen Ur
teilscharakter haben, seien nicht verifizierbar. Den psychologischen Urteilen, 
die auf „Introspektion“ beruhen, entsprechen Realitäten. „Streng genommen 
haben die empirischen Urteile aller Tatsachenwissenschaften ihre Grundlage in 
individuellen Beobachtungen von Meßinstrumenten“ (104). Allerdings unter
lägen die moralischen Urteile mehr als die Sinneswahrnehmungen der Täu
schung. Es komme deshalb darauf an, einigermaßen sichere Kriterien zu fin
den. B. lehnt hierfür die Lusterlebnisse ab. Weder die „intellektuelle“, noch 
die „emotionale Intuition“ verdienten Vertrauen vonseiten der Wissenschaft, 
„weil sie metaphysische Fiktionen sind“ (105). So bliebe anscheinend nur der 
Rekurs auf rationale Erwägungen übrig, die durch die allgemeine menschliche 
soziale Situation nahegelegt werden. „Sie beziehen sich in erster Linie auf 
Forderungen eines möglichst vollkommenen friedlichen Zusammenlebens der 
Individuen in menschlichen Gemeinschaften aller Art und Größe, auf die 
Förderung der späteren Generationen, die soziale Achtung und Anerkennung 
der Leistungen, die Rücksicht auf die Kranken, Schwachen und Behinderten“ 
(105). Wenngleich die so zu formulierenden Forderungen keine axiomatische 
Geltung haben, so besitzen sie doch eine „ideelle“ Geltung. Diese ideelle 
Geltung drückt sich darin aus, daß die Menschen im Frieden das ihnen ent
sprechende Verhalten als moralisch gut, das entgegengesetzte als moralisch ne
gativ werten. Als moralisch gut wird daher nach B. ein Verhalten bezeichnet, 
„welches eine menschliche Gemeinschaft von ihren Mitgliedern im Interesse 
ihres Wohlergehens und friedlichen Zusammenlebens fordert, erwartet oder 
überhaupt positiv wertet, ohne auf sie einen äußeren Zwang auszuüben oder da
mit zu drohen“ (106). Von diesem Grundverhalten der in der Gemeinschaft 
lebenden Menschen aus versucht B., die verschiedenen Verhaltensweisen 
nach ihrer dem Ziel entsprechenden Dringlichkeit zu klassifizieren.

BURISCH, Wolfram: Id eo log ie  u n d  Sachzw ang.
B. ist in dieser Dissertation der Überzeugung, daß von Entideologisierung 
nicht gesprochen werden kann, wenn man sich nicht Rechenschaft gibt über 
den Begriff der Ideologie, gegen die man sich wendet. In verschiedenen 
Theorien werden unter dem Namen der Entideologisierung politische Begleit
erscheinungen von Ideologien bekämpft. B. behandelt zunächst den Ideologie
begriff bei K a rl M arx  und K a rl M an n h eim , sodann die Funktionalisierung von 
Ideen bei T. P arsons, die Kodifizierung des Denkens bei R .K . M erto n  ferner 
die Modelle der Entideologisierung (R. A ro n , Edw. A . Shils, D. B ell, S.M. 
L ipset, K .R . P op p er, Th. Geiger, O. B runner, A . G ehlen, H. Sch elsky , R. 
D ah ren d o rf, C.W. Mills, H. M arcuse, J .  H aberm as, Th. W. A d o rn o ). Im letzten 
Teil wird die Theorie des Sachzwanges einer kritischen Betrachtung unter
worfen. B. stellt sich gegen die Trennung von Soziologie und Philosophie. Er 
weist die philosophischen Hintergründe auf, die den Untergrund der These von 
der reinen Soziologie bilden.
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EGGERS, Philipp: G esellsch aftsp o litisch e  K o n zep tio n en  d er G egenw art.
E. bietet eine instruktive Überschau über die Gesellschaftsauffassungen des 
demokratischen Sozialismus, des Marxismus, der katholischen Soziallehre und 
des Neoliberalismus. Dabei versucht er, tiefer hineinzuloten, als etwa pro
grammatische Äußerungen vermuten lassen. So erkennt er im demokratischen 
Sozialismus die residuellen Wirkkräfte der Marx sehen Dialektik, im Neolibera
lismus die Wurzeln des alten Liberalismus. Er hat als Kern der katholischen 
Gesellschaftskonzeption die Existenz Gottes, des Schöpfers und letzten Sinn
gebers der Ordnung, aufgewiesen. Allerdings hätte er vielleicht stärker berück
sichtigen können, daß er im Grunde nicht die katholische Soziallehre, sondern 
die Soziallehre einiger katholischer Autoren dargestellt hat. Ob die berufs
ständische Ordnung authentisch katholisches Gedankengut ist, wenngleich in 
Quadragesimo Anno als christliche Vorstellung bezeichnet, ist diskutabel, 
wenn man die katholische Doktrin in der großen Tradition sieht und vor allem 
die geschichtlichen Hintergründe der Sozialenzykliken in Betracht zieht. Die 
Beziehung von Leo XIII. zu Thom as von  A q u in , vor allem in der Frage des 
Eigentums, ist nicht so eindeutig, wie es den Anschein hat.

ELLSCHEID, Günter: D as P rob lem  von  S ein  u n d  S o llen  in d er P h ilosop h ie  

Im m an u el K ants.
E. macht den beachtenswerten Versuch, auf dem Boden der kandschen Philo
sophie die Idee des Sollens aus dem bloßen Begriff zu entfalten und von da 
aus den Weg in den Inhalt des Lebensbereiches zu finden. Auf dem Wege über 
die zunächst negative Formulierung des allgemein gültigen Imperativs, etwa im 
Sinne der Erkenntnis, daß alles Reale differenziert, also nicht allgemein ist, 
findet E. die Forderung, Gemeinsamkeit in der geschichtlichen Differenziert
heit zu suchen. Der Zweck in der Moral hat seinen systematischen Ort nicht 
im primären Imperativ, sondern erst in der sekundären Ordnung, wo es um die 
geschichtliche Verwirklichung des negativen Prinzips geht. E. kommt mit die
ser Schlußfolgerung sehr nahe an die von Naturrechtsdenkern verteidigte Idee 
der Geschichtlichkeit des Naturrechts.

GANDHI, Mahatma: F re ih e it oh n e G ew alt.
K lau s K lo ste rm e ie r , ein Kenner des Lebens in Indien, hat in diesem schön auf
gemachten, von ihm mit einer biographischen Einführung versehenen Büchlein 
die kennzeichnendsten Texte G.s gesammelt. Wahrheit und Liebe im persön
lichen und gemeinschaftlichen Leben sind Inhalt der verschiedenen Aus
sprüche. Gewaltlosigkeit ist nichts anderes als die notwendige Begleiterschei
nung eines Verhaltens, das sich an diesen beiden Werten orientiert. Eigenartig 
klingt es dann andererseits, daß G. den Soldaten preist, der nicht auf einem 
Krankenbett, sondern auf dem Schlachtfeld sterben will (231). Auch der Sol
dat sterbe für seine Sache, nämlich die Wahrheit. Andererseits zeigt gerade 
diese „widersprüchliche“ Ausdrucksweise, wie geistig G. die Wahrheit auf-
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gefaßt wissen wollte, als innerste Überzeugung und abgerundeten Ausdruck 
des Persönlichkeitskernes. Aus dieser Sicht ist G. auch in der Lage, den 
Moralismus des Hinduismus anzuklagen (vgl. z.B. 111).

HENGSTENBERG, Hans-Eduard: G rundlegung d er E thik .
H. erweist sich in diesem Buch zugleich als Philosoph und als Pädagoge. Es 
gibt kaum ein Gebiet der Ethik, das er nicht aufgreift. Das Faszinierende an 
diesem Buche ist aber die konsequente Durchführung der dem Objekt ent
sprechenden Denkmethode. H. ist Phänomenologe. Er unterscheidet sich aber 
grundsätzlich von der reinen Phänomenologie dadurch, daß er sein Objekt, das 
sittliche Grundphänomen, als real annimmt. Er untersucht das in jedem Men
schen irgendwie in gleicher Weise sich vorfindende sittliche Bewußtsein. Die 
Reduktion auf dieses spielt in jedem Problemkreis die entscheidende Rolle. H. 
wendet sich damit zugleich gegen eine Theoretisierung der praktischen Ver
nunft. Dennoch kommt er zu einer Objektivierung der sittlichen Probleme, 
insofern er entsprechend der Grundstruktur des sittlichen Bewußtseins nach 
den Sinnzusammenhängen sucht, in welchen jeweils ein Problem (z.B. das der 
Ehe) steht. H. verdeutlicht seine Darlegungen durch eindrucksvolle Beispiele. 
Dennoch ist das Buch nicht leicht zu lesen; es verlangt Konzentration des 
Geistes und, was vielleicht manchmal die Lesung erschwert, ein langsames 
Einlesen in die eigene Terminologie.

KALINOWSKI, Georges: Le p ro b lè m e  de la  vé rité  en m orale e t en d ro it.
Wenn im sittlichen Imperativ keinerlei Wahrheitsaussage beschlossen ist, dann 
gibt es, wie K. in dieser instruktiven Schrift erklärt, auch keine allgemein gül
tige Ethik und erst recht keine allgemein gültigen, dem positiven Recht vor
gelagerten Rechtsnormen. Das Buch verdient die Beachtung der Ethiker wie 
der Rechtsphilosophen. K. beschäftigt sich eingehend mit der aristotelisch- 
thomistischen Erklärung der moralischen Wahrheit. Wenngleich er die Reduk
tion der moralischen Imperative auf theoretische Aussagen verwirft, so ver
sucht er doch, die logische Brücke von der moralischen Norm zur Seins- 
erkenntnis so stark auszubauen, daß es zu einer echten Verifizierung der sitt
lichen Normen kommt, allerdings nur unter der Voraussetzung, daß der 
„rectus appetitus“ in allen Menschen gleich wäre. An dieser Ansicht ist viel 
Wahres, sofern die naturhafte Ausrichtung des Willens (bei den Scholastikern: 
voluntas ut natura) der intellektiven Ordnung entspricht. Trotz dieser Ent
sprechung der intellektiven und der appetitiven Ordnung läßt sich aber jener 
Teil der Erkenntnis, der der Praxis zugewandt ist, nicht in Form von Aussagen 
erfassen. K. betont selbst, daß die sittlichen Normen (und in der Folge erst 
recht die rechtlichen) sich nicht auf theoretische Erkenntnis zurückführen las
sen. Sie haben also ihren eigenen Bereich, auch in logischer Hinsicht. K. hätte 
wohl das Problem der Abstraktion innerhalb der praktischen Vernunft näher 
angehen müssen. Es scheint aber, daß er der formalen Logik zu sehr verhaftet 
ist (vgl. hierzu sein gründliches Werk „Querelle de la science normative“ , s. 
oben unter II 2.4.1).
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MARGOLIUS, Hans: S ystem  d er E thik .
M. will das Sittliche in seiner reinen Form als Wollen des Guten um des Guten 
willen herausarbeiten. Seine verhältnismäßig kurz gehaltenen persönlichen 
Erklärungen sind aufgefüllt mit Zitaten aus Schriften von Vertretern ver
schiedener philosophischer Richtungen.

NEUSÜSS, Arnheim — Hrsg.: U topie.
N. hat in diesem Bande 16 bereits anderweitig veröffentlichte Artikel aus der 
Feder namhafter Autoren gesammelt, die sich mit dem Begriff und dem 
Phänomen des Utopischen auseinandersetzen. In seiner 99 Seiten umspannen
den Einleitung zeigt N., daß Utopie nicht mit Ideologie verwechselt werden 
darf. Die Utopie, der Wunschtraum von einer glücklichen Gesellschaft, ist 
nicht Aussage über etwas, sondern Intention. Diese braucht sich aber nicht 
unbedingt in der konkreten Ausmalung eines erhofften Zustandes auszu
drücken, sie findet ihren Ausdruck bereits in der Negation des Bestehenden 
aufgrund eines Wunsches oder einer Sehnsucht nach etwas Besserem, das unse
ren realen Möglichkeiten entrückt ist. In Diskussion mit den verschiedenen 
Definitionsversuchen tastet sich N. an das heran, was eigentlich im Begriff der 
Utopie enthalten, aber nicht greifbar ist. Er gesteht ein, daß die genaue Um
schreibung des Begriffs momentan noch nicht gegeben werden kann. Dennoch 
gelingt es ihm, ihn von dem zu lösen, was man gewöhnlich damit verbindet, 
vor allem vom Gedanken, die Utopie sei wesentlich mit dem Totalitarismus 
verbunden. Totalitär würde sie erst, wenn sie in Form der Ideologie zur Basis 
politischen Handelns gemacht würde. Besonders beachtenswert sind die kriti
schen Bemerkungen zum Utopiebegriff von K . P o p p er und H. A lb e rt. P o p p er  
und A lb e r t  verteidigen das Prinzip einer Politik, die die Orientierung an einem 
utopischen Ideal der Rationalität vermeiden will, ohne sich auf irrationale Ge
sichtspunkte ideologischer Natur stützen zu müssen. Dagegen erklärt N.: 
„Woher aber, wird man wie P o p p er so auch A lb e rt fragen dürfen, bezieht die
ses Prinzip, das schließlich zu Entscheidungen führen soll, die Maßstäbe, wenn 
nicht doch endlich aus einem Ideal der Rationalität, das man mit Fug utopisch 
wird nennen können? “ (71).

PERELMAN, Ch.: P h ilosop h ie m orale.
Die Schrift enthält zwei Teile: 1. die Moralphilosophie im Altertum und im 
Mittelalter, 2. die Moralphilosophie von H obbes bis zur Gegenwart. P. bemüht 
sich in seiner Darstellung, die allgemeinen Linien der verschiedenen Ethiken 
aufzuzeigen. Es geht ihm in der Hauptsache um die verschiedene Begründung 
der sittlichen Normen. Damit hat er den Boden bereitet, um seine eigene Kon
zeption der Ethik in einer allgemeinen Schlußfolgerung zu entwickeln. 
Beachtenswert ist hierbei die, übrigens bereits von A ris to te le s  unterstrichene, 
Unterscheidung zwischen theoretischer und sittlicher Erkenntnis. Die theore
tische Erkenntnis drückt sich, so erklärt P., in Aussagesätzen aus, die wahr
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oder falsch sind. Die sittliche Erkenntnis enthält nicht Wahrheiten, sondern 
Anschauungen, die zentriert sind um ein persönliches Ideal. „Die Moral ist 
charakterisiert durch die Kennzeichnung des Rechten und des zu Rechtferti
genden, nicht durch das Kennzeichen der Wahrheit oder Falschheit. Die 
Unterscheidung zwischen den beiden Kennzeichen ist von grundsätzlicher 
Bedeutung, weil hinsichtlich der Wahrheit wir das Prinzip der Widerspruchs- 
losigkeit heranziehen, d.h. die Gegensätzlichkeit von Wahrheit und Falschheit. 
Auf dem Gebiet der Wahrheit gibt es keine Toleranz. Dagegen weist der 
Begriff der Rationalität, der mit der Idee der Rechtfertigung verbunden ist, 
dies^ Einzigkeit nicht auf, denn es gibt hinsichtlich eines philosophischen 
Systems kein äußeres Kriterium, wonach man zwischen zwei Systemen wählen 
könnte“ (215). Philosophische Systeme sind nach P. persönliche Stellung
nahmen zum Sinn des Lebens. Sie schließen in sich die Wahl von universalen 
Werten (das Gute, das Gerechte, die Freiheit usw.) und die Annahme von 
universalen Handlungsprinzipien (das Gute ist zu tun, das Böse zu meiden, man 
müsse naturgerecht handeln, das Wohl der größeren Zahl suchen, nicht unnöti
gerweise leiden, allgemeingültige Maximen des Handelns suchen usw.). Der Weg 
von diesen allgemeinen Werten und Handlungsprinzipien in die konkrete 
Praxis führe, so sagt P., über die Forderung, sich selbst zu beherrschen. Von da 
aus ergeben sich die Werte der sittlichen Kräfte, die verschieden definiert wor
den seien (die Tugenden, Freiheit, Charakter, Personalität). Da es nun für die 
Gesellschaft keine einheitliche Wertordnung gebe, andererseits aber das Zu
sammenleben friedvoll gestaltet werden müsse, ergebe sich die Notwendigkeit 
des Dialogs zwischen den verschiedenen Anschauungen, d.h. die Bedeutung 
des Pluralismus. Auf der Ebene der Gesellschaft transformiert sich demnach 
gemäß P. die Ethik in eine Methode des pluralistischen Zusammenlebens, die 
getragen ist vom Prinzip der Toleranz.

REGAZZONI, Carlo: S ittlich e  N orm en u n d  sin n vo lle  Lebensgestaltung.
Daß der Mensch ein sittliches Wesen ist, das, einem inneren Imperativ folgend, 
für das, was es tut, eigenpersönliche Verantwortung übernimmt, wurde von 
keinem Ethiker abgestritten. Das Urphänomen der Verantwortung vor sich 
selbst gehört zum Grundbestand jeder Sittenlehre. Ist aber rationales Denken, 
das sich mit der Welt auseinandersetzt, ebenfalls in diesem personalen Verant
wortungsbewußtsein beschlossen? In der Beantwortung dieser Frage gehen 
die Ethiker weit auseinander. Rationales Denken ist kausales Denken, und es 
scheint, daß gerade das Apriori, das im Verantwortungsbewußtsein enthalten 
ist, dem kausalen und damit auch dem Zweckdenken fremd sei. Dennoch 
möchte der Mensch gerade als sittliches Wesen in das veranwortete Handeln 
einen Sinn hineinlegen, d.h. er möchte zugleich ein vollkommener Mensch 
sein, der sein Leben in sich und mit der Umwelt meistert. Vermag aber sitt
liches Handeln als solches das Leben zu meistern, da ausreichend feststeht, 
daß nicht wenige sittlich Strebende gerade wegen ihres Handelns aus Verant
wortung in diesem Leben scheitern? R. ist mit feinem Gespür den Lösungsver-
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suchen der verschiedenen Ethiker nachgegangen. Er bespricht hierbei aus 
gründlicher Kenntnis der einschlägigen Werke die Eudaimonielehre 
(A r is to te le s ), die formale Ethik (K an t), den Idealismus Hegels, die Wertethik 
und die Ethik des Existentialismus. Er kommt dabei zum Schluß, daß die 
Ethik aus sich das Lebensrätsel nicht zu lösen vermag. Soll aber darum das 
Grundanliegen des sittlich strebenden Menschen, Sittlichkeit und Leben zu 
verbinden, nichtig sein? In einem Schlußkapitel untersucht R. die erkenntnis
theoretischen Bedingungen, aufgrund deren allein eine Entwirrung der viel
fältig verschlungenen Probleme möglich wäre. Jedenfalls könne, so sagt R., die 
Annahme einer doppelten Ethik, einer sogenannten Gesinnungs- und einer Ver
antwortungsethik (M. W eber), die Lösung nicht herbeiführen. Den einzigen 
Weg weist das Postulat der Religion. Das Problem, das R. meisterhaft behan
delt, ist entscheidend für die Begründung einer folgerichtig aufgebauten politi
schen Ethik.

SCHWARZMAN, K.A.: E th ik  oh n e M oral.
Die aus dem Russischen übersetzte Schrift ist eine Kritik der westlichen 
Ethik. Die Hoffnung, aus der augenblicklichen Moralkrise herauszukommen, 
setzen die Moralkritiker des Westens nach Auffassung von Sch. auf eine neue 
Interpretation des Guten, der Pflicht, des Gewissens und anderer ethischer Be
griffe, ohne diese füllen zu können. Im einzelnen werden der Pragmatismus, 
der Intuitionismus (G eorge E d w ard  M o o re ), der Neopositivismus (C harles K a y  
Ogden und Iv o r  A rm stro n g  R ich ard s), der Existentialismus, der „Freudismus“ 
und der Neothomismus besprochen. Sch. setzt sich mit seinen Gegnern pole
misch auseinander. In der Ethik, so erklärt er, gehe es nicht nur um Probleme 
des Verhaltens der Menschen im persönlichen Bereich, sondern auch um Fra
gen des Kampfes für Frieden, Demokratie und Fortschritt. „Eine Ethik, die 
diese Probleme ignoriert, kann den Menschen kein Kriterium geben, das sie in 
ihrem gesellschaftlichen und persönlichen Verhalten zu leiten vermag. Die 
Kämpfer für Frieden und Fortschritt in der ganzen Welt finden dieses Krite
rium in der marxistisch-leninistischen Ethik, die die höchsten Ideale der 
Menschheit zum Ausdruck bringt“ (289).

TOPITSCH, Ernst: D ie S o z ia lp h ilosop h ie  Hegels als H eilslehre u n d  H err
sch aft sideologie.
T. stellt die Grundzüge der hegelschen Sozialphilosophie und Sozialethik dar 
und verfolgt das sich daraus ergebende Herrschaftsdenken bis in die national
sozialistische Ideenwelt hinein. Überraschendes Material wird hier zutage ge
fördert. Dabei hat T. sich nur auf Aussagen von bereits verstorbenen Autoren 
gestützt.
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BARAÚNA, Guilherme — Hrsg.: D ie K irch e  in d er W elt von  heute.
Das umfangreiche Werk erschien ursprünglich auf portugiesisch. Eine stattliche 
Anzahl von Fachwissenschaftlern, die durchweg selbst am Gang des 11. Vati
kanischen Konzils teilgenommen haben, äußern sich zu den entscheidenden 
Themen der Pastoralkonstitution „Gaudium et Spes“. Die Artikel sind in drei 
Teilen geordnet: Historische und theologische Voraussetzungen, Themen und 
Zentralgedanken der Konstitution, Ökumenische Gesichtspunkte der Konsti
tution. Im besonderen sei auf folgende Beiträge hingewiesen, die sich unmit
telbar mit sozialethischen Problemen befassen: W ilhelm  W eber und A n to n  
R ausch er, Die menschliche Gemeinschaft; V icto r L. H eylen , Die Würde der 
Ehe und Familie; T h eod or B. C. M u ld er, Das Wirtschaftsleben; Jo s é  A r th u r  
R io s, Person, Sozialstruktur und Kultur; R aniero  La V alle, Das Leben der 
politischen Gemeinschaft; H enri de R ied m atten , Von der Vermeidung des 
Krieges; R am ón S ug ran yes de F ran ch , Die Völkergemeinschaft und die inter
nationalen Institutionen. Wertvoll für den Leser sind die Hinweise, wie es im 
einzelnen zu den endgültigen Formulierungen gekommen ist. Nur auf diesem 
geschichtlichen Hintergrund läßt sich überhaupt der Sinn der Aussagen verifi
zieren. Klar kommt der relative Charakter der kirchlichen Soziallehre zum 
Ausdruck, worauf im besonderen M u ld er hinweist (vgl. 338). Das Konzil 
wollte, wie aus den Beiträgen hervorgeht, die gegebene gesellschaftliche Situa
tion in das sittliche Werturteil aufnehmen. Es kann daher nicht überraschen, 
wenn z.T. ganz neue Aspekte auftauchen, die bisher nicht denkbar waren. So 
sagt M u ld e r : „Die Bedeutung, die dem Eigentum in der katholischen Sozial
lehre zuerkannt wurde, stimmte immer weniger mit der Wirklichkeit überein“ 
(340). Allerdings scheint es, daß bezüglich der Stellungnahme zum Problem 
der Ehe und Geburtenregelung diese Anpassung nicht festgestellt werden 
kann, wie aus dem Artikel von H eylen  hervorgeht. Bezüglich der Frage des 
gerechten Krieges scheint das Konzil absichtlich eine eindeutige Stellungnah
me umgangen zu haben. Es hat sich offenbar hier mehr auf die sittliche als 
realpolitische Wertung eingelassen. Das vorliegende Werk gehört zu den erst
rangigen Veröffentlichungen über das II. Vatikanische Konzil.

CIVITAS 6 (1967) und 7 (1968).
Die vorliegenden Bände sind wie die früheren in Abhandlungen, Berichte und 
Besprechungen gegliedert. Der sechste Band (1967) behandelt vordringlich das 
Verhältnis der Katholiken zur Auswärtigen Politik und das Verhältnis von 
Staat und Kirche in Deutschland. Jo h a n n  B ap tist M etz untersucht in seinem 
lesenswerten Beitrag „Friede und Gerechtigkeit, Überlegungen zu einer .poli
tischen Theologie“1 die Frage, was die eschatologische Heilsbotschaft mit der 
gesellschaftlich-politischen Wirklichkeit und ihrem Kampf um Frieden und 
Gerechtigkeit zu tun hat. M etz ist der Auffassung, daß die Kirche weniger ein 
Programm für eine internationale Institution zu entwerfen, als vielmehr die
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gesellschaftlichen Ereignisse im Lichte des Gebotes des Friedens und der Ge
rechtigkeit kritisch zu beurteilen hat. „Die Christen dienen dem gesellschaft
lich-politischen Friedenswerk dadurch, daß sie vor jeder Romantik des Frie
dens warnen und jede Idee eines konfliktlosen Friedens als ideologische Uto
pie kritisieren“ (16 f.). Die Liebe erfordere zwar eine entschiedene Kritik der 
reinen Gewalt, andererseits aber könne sie auch unter Umständen gerade den 
Nicht-Frieden gebieten. E rn st-O tto  C zem p iel kritisiert an der katholischen So
zialdoktrin, sie habe sich bis in die neueste Zeit, was die internationalen Be
ziehungen betreffe, ausschließlich mit dem Problem des gerechten Krieges be
faßt, während ihr die Friedenspolitik hätte näher liegen müssen. Die christli
che Friedenslehre sei wie keine andere geeignet, die in allen unvermeidlichen 
Konfliktsituationen notwendige Kompromißformel zu finden. Bezüglich der 
Väterlehre über den Kriegsdienst sei der Autor auf das Werk von J.-M . H o m u s , 
Évangile et labarum, hingewiesen (vgl. Bibliographie der Sozialethik Bd. II 
141, mit Bespr. 371). G ab rie l T egyey behandelt den „Sozialismus in 
Madagaskar“, A lb re c h t L angner das Thema „Politischer Katholizismus im Ur
teil des Weimarer Protestantismus“ (mit guter Literaturübersicht), Jo s e p h  L is tl 
„Staat und Kirche in Deutschland“. Bemerkenswert sind die Ausführungen 
von H einer M arré „Zur Problematik der Kirchensteuer“. Der Verf. wägt Für 
und Wider sorgfältig ab und kommt zum Ergebnis, daß die Argumente für die 
staatlich erhobene Kirchensteuer, vor allem auch im Hinblick auf die seelsorg
lichen Anliegen, überwiegen. Einen vortrefflichen Bericht über die geschicht
liche Entwicklung der Sozialdemokratie bietet G ünther M üller. A lo is  S ch ard t  
zeigt die Wirkungsmöglichkeiten des „Telekollegs“ auf. In Sammelbesprechun
gen werden Veröffentlichungen über die Zeitdiagnose (M an fred  H ättich ), über 
Entwicklungshilfe (H ans Z w ie fe lh o fe r) und sehr eingehend über die Zentrums
partei in der Weimarer Republik (P eter H aungs) kritisch untersucht. — Der 
siebente Band (1968) wird eingeleitet durch den Beitrag von Philipp  H erder- 
D orn eich  „Christliche Gesellschaftslehre im Zeitalter des Pluralismus“. Der 
Verf. ist sich über die Divergenzen weltanschaulicher und philosophischer 
Grundkonzeptionen durchaus im klaren, er sieht aber trotz dieser grundsätz
lichen Verschiedenheit die Möglichkeit der konkreten praktikablen Lösung, 
sofern die Gesellschaftspartner sich zum positiven Austrag der Interessen be
kennen, also nur die vordergründigen Maßnahmen im Auge behalten, „die letz
ten Ziele aber offenlassen“ (12). Von diesem Gesichtspunkt aus bespricht der 
Verf. den Wettbewerb als Aufgabe im wirtschaftlichen wie im politischen Be
reich. Diese Art pluralistischen Denkens sei zwar nicht typisch christlich, die 
Christen könnten aber, so meint der Verf., aus ihrer Grundkonzeption einen 
bedeutenden Beitrag dazu leisten. Aus umfassender Kenntnis der reichen ein
schlägigen Literatur befaßt sich A lb re c h t L angner mit der politischen Ethik als 
Frage ökumenischer Sozialethik. Im Zentrum der Darlegungen steht der Be
griff der „verantwortlichen Gesellschaft“. Allerdings wird aus L angners Dar
stellung auch klar, wie sehr dieser Begriff noch der inhaltlichen Auffüllung be
darf. A n e tte  K u h n  bietet einen sorgfältig gearbeiteten geschichtlichen Über-
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blick über die „Sozialrechte und Freiheitsrechte“. Neue Aspekte der Entwick
lungspolitik bringt der lesenswerte Beitrag von P aul T rappe über „Träger
gruppen in Entwicklungsländern“. Unter Trägergruppe versteht Trappe 
„miteinander in sachlich begrenztem Bereich wachstumsorientiert wirkende 
Menschen“ (80). Er sieht in seiner auf Afrika orientierten Darstellung von den 
staatlichen Machtträgern ab und konzentriert sich auf die Trägergruppen der 
sozialen Ordnung. Er behandelt im einzelnen die freiwilligen Vereinigungen, 
die gemeindlichen Verbände (Community Development), die Genossenschaf
ten, die Gewerkschaften, die „freiwilligen Dienststellen“ (Voluntary 
Agencies), Unternehmerverbände usw. T rappe sieht in den Trägergruppen kein 
Allheilmittel, er meint aber doch, daß man die in ihnen vorhandenen Kräfte 
nicht brachliegen lassen sollte, wenn man überhaupt an gewachsene, autonome 
gesellschaftliche Gebilde anknüpfen wolle. Mit dem Community Development 
befaßt sich der folgende Artikel von B ern w ard  Jo e rg es . Nicht übersehen wer
den darf in diesem Band der Beitrag von M an fred  H ättich : „Ordnungspoli
tische Aspekte einer Wahlrechtsreform“. H ättich  gibt ein vortreffliches 
Musterbeispiel der Anwendung sozialethischer Normen auf das politische 
Kräftespiel in der Demokratie. Er untersucht die Bewandtnis der demokrati
schen Gerechtigkeit, die nicht zu verwechseln ist mit der Gerechtigkeit im ab
solut ethischen Sinne. Es geht H ättich  um die Gerechtigkeit in den Wahlen, 
nicht um die Gerechtigkeit im Hinblick auf die höchste politische Ordnungs
norm. H ättich  demonstriert an klug ersonnenen Modellen die verschiedene 
Interessenlage und das verschiedene Gleichgewicht im Hinblick auf die Staats
führung. Es ist nur schade, daß der Verf. die reichhaltige Gliederung nicht an 
einem Schema oder wenigstens mit Zwischenüberschriften verdeutlicht hat. 
Dem Beitrag kommt vom Standpunkt der politischen Ethik höchste Bedeu
tung zu. H ättich  entscheidet sich für die Mehrheitswahl. Seine Argumente sind 
überzeugend. Unter „Berichte“ liest man in diesem Band „Die zweite Konfe
renz der Vereinten Nationen für Handel und Entwicklung“ von A lb a n  M üller, 
„Notenbankpolitik in Kolumbien“ von H erm ann J o s e f  M o h r, „Ausländische 
Arbeitskräfte in der Bundesrepublik“ von O tto  Uhlig. Drei umfangreiche 
kritische Buchbesprechungen beschließen den wertvollen Band: R aim u n d  
R itte r  über die gesammelten Werke von N iko lau s M o n zel, W alter K e rb e r über 
„Ordo“ und „Hamburger Jahrbuch“, B ern h ard  W ilpert über die in der Euro
päischen Verlagsanstalt erschienene Reihe „Politische Psychologie“.

CIVITAS 8 (1969).
Neben den auf die Bundesrepublik Deutschland abgestellten Beiträgen (Die 
deutschen Katholikentage, Die Wirtschaftspolitik der Großen Koalition, Hoch
schulplanung) finden sich im 8. Band Abhandlungen, die sowohl wegen ihres 
Themas als auch wegen der Gründlichkeit der Bearbeitung intensiven Stu
diums wert sind. D ie te r G rim m  behandelt „Die Staatslehre der katholischen 
Kirche nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil“. Im Anschluß an A le x a n d e r  
S ch w an , dessen Buch „Katholische Kirche und pluralistische Politik“ in Band
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V dieser Bibliographie besprochen wurde, unterstreicht er mit Recht, daß die 
Abkehr der Kirche vom autoritären Staat erst ein trat, als die Kirche sich einer 
entchristlichten bürgerlichen Gesellschaft gegenüber sah. Der Druck eines 
Staates, der alle bis in die innere Gesinnung und den Gewissensbereich 
beherrscht, habe die Kirche über die andere, verheerende Seite der autoritären 
Führung der Staatsgewalt belehrt und sie der segensreichen Idee des profanen 
Naturrechts zugeführt. Damit mußte, wie G. ausführt, die Idee des Gemein
wohls als vorgegebener Größe in die pluralistische Diskussion gestellt werden. 
In dieselbe Richtung geht der Gemeinwohlbegriff von H. H oefnagels, der sich 
mit dem sozialen Kampf und dem sozialen Fortschritt befaßt. H. ist der Auf
fassung, daß man von sozialem Fortschritt sprechen könne, ohne an ein vorge
faßtes Bild des Gemeinwohls zu denken, das als Maßstab gelten sollte. Man 
könne aus dem allgemeinen Konsens feststellen, ob eine Gesellschaft funktio
niere. Dieser Konsens hat seine Entwicklung. Je stärker er aufgrund der ver
besserten Verteilung von Rechten und Pflichten wird, um so mehr manife
stiert sich der gesellschaftliche Fortschritt. H. hat, wie man sieht, eine soziolo
gische Basis für die Bestimmung des Fortschritts gefunden, die zugleich mit 
einer sozialethischen Norm verbunden ist, nämlich mit dem Gedanken der 
Ordnung. Gegen die Soziologen, die nur vom sozialen Wandel zu sprechen 
bereit sind, erklärt H., daß in dem Begriff,,sozialer Fortschritt“ zwar eine Wer
tung zum Ausdruck komme, doch sei diese nicht von außen herangetragen, 
sondern in der gesellschaftlichen Wirklichkeit aufweisbar. Eine Gesellschaft ist 
wohl überhaupt nicht anders definierbar, es sei denn man spreche nur von 
sozialen Prozessen. Aber hier liegt das Problem. Jene Soziologen, die nur vom 
sozialen Wandel sprechen möchten, möchten die philosophische Basis, die nun 
einmal hinter dem Begriff der Gesellschaft liegt, aufgeben in der Hoffnung, 
eine typologisch korrekte Beschreibung des rein empirischen Sozialen zu ge
ben. H. möchte seinerseits auf seinem Konsensbegriff eine von der alten Ge
meinwohllehre grundsätzlich verschiedene Sozialethik aufbauen. Da er schon 
einmal ein philosophisches Element in seine Gesellschaftskonzeption aufge
nommen hat (hinter dem Begriff der Ordnung steht der der Einheit und Ganz
heit!), bliebe ihm eigentlich nichts anderes übrig, als den Hintergrund der Ein
heit zu finden: das Gemeinwohl. Eine andere Frage ist, ob der Begriff des Ge
meinwohls mit so viel Inhalten beladen werden müsse, daß daraus die Dyna
mik oder das, was man mit sozialem Wandel bezeichnet, verschwinden müßte. 
Der soziale Konflikt behielte immer noch jene hohe Aufgabe, die H. ihm zuer
kennt. Die von H oefnagels vorgetragenen Gedanken führt Hans P ete r H enecka  
weiter in die politische Ebene hinein in seinem Artikel „Sozialer Konflikt und 
soziologische Theorie“. Der reich dokumentierte Beitrag gibt eine gute Über
sicht über den Stand der Frage hinsichtlich der Theorie des sozialen Konflikts. 
Auch H enecka wendet sich gegen die sich aus einem festumrissenen Gemein
wohlbegriff ergebende Harmonie-Konzeption, die oft sozialethischen Erwä
gungen zugrunde liege. Ob man aber, um in diesem Zusammenhang die Proble
matik der katholischen Soziallehre zu unterstreichen, gerade auf das polemi-
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sehe Buch von A . M. K n o ll (Katholische Kirche und scholastisches Natur
recht) hinweisen soll, dürfte allerdings fraglich sein. Mit der Frage, inwieweit 
man Maßstäbe finden könne, um eine politische Entwicklung im Sinne von 
echter Entwicklung zu kennzeichnen, befaßt sich der instruktive Artikel von 
F ra n z  N usch eler: „Theorien zur politischen Entwicklung“ .

COSTE, René: É vangile e t p o litiq u e .
C. ist der Auffassung, daß die Forderungen des Evangeliums die politischen 
Entscheidungen wirksam gestalten, daß der Begriff der „Realpolitik“ auf fal
schem Boden entstanden sei. Die Christen, so meint C., sollten es wagen, auf 
die Verheißungen Christi zu vertrauen und in der Politik, auch in der interna
tionalen Politik, mit den Liebesforderungen Ernst zu machen.

CURSO DE DOCTRINA SOCIAL CATÓLICA.
Der umfangreiche Band enthält ausgedehnte Monographien über einzelne 
Themen der katholischen Soziallehre: Einführung in die kirchliche Soziallehre 
(Jo sé  M aria Osés), die menschliche Person (C arlos S o ria ), die Gerechtigkeit 
(G regorio  R od ríg uez de Y u rre ), die katholische Wirtschaftsdoktrin J o s é  M aria  
S o lo zá b a l) , Politik (L uis Sán chez A g esta ), Arbeit J o s é  M aria  G u ix ), Eigentum 
[F ed erico  R od ríg u ez), das Unternehmen [F ern an d o G u erre ro ), Gewerkschaft 
J u a n  N. G arcía-N ieto  und Jo s é  M aría D iez A leg ría ), Verteilungsproblem auf 
internationaler Ebene [A ngel B em a). Die Beiträge bemühen sich, die kirchli
chen Verlautbarungen zu Wort kommen zu lassen, andererseits aber über den 
Text hinaus den großen Kontext zu finden, der die kirchlichen Dokumente 
verschiedener Jahrzehnte verbindet. Besonders auffallend ist dies in dem tief
gründigen Beitrag über das Eigentum von F ed erico  R o d ríg u e z . Der Artikel von 
L uis Sánchez A g esta  geht ebenfalls über das hinaus, was man im strengen 
Sinne als „offizielle“ Auffassung des kirchlichen Lehramtes bezeichnen würde. 
Der Verfasser hat sein gesamtes politisches Wissen mit hinein verarbeitet. Er
staunlich ist in den Beiträgen die umfassende Literaturkenntnis. Es bestätigt 
sich in dieser glanzvollen Veröffentlichung, daß die Spanier eine weit größere 
Kenntnis der fremdsprachigen Literatur besitzen als die übrigen Europäer, und 
erst recht als die Amerikaner.

DUQUOC, Christian — AUDET, Jean-Paul: D em ain, l ’hom m e.
Die beiden Verfasser sind Dominikaner, die von ihrem Fachgebiet aus, der er
ste als Dogmatiker, der zweite als Exeget, das Problem der Technik und des 
christlichen Lebens angehen. Einerseits, so wird betont, dürfe sich der Christ 
nicht in pessimistischer Haltung von der Bewältigung der Welt distanzieren, 
andererseits müsse er sie dem Geiste dienstbar machen, d.h. die technische 
Welt missionieren im christlichen Geiste.

FERNAND-LAURENT, Jean: M orale  e t T yrannies.
Unter Tyranneien versteht der Verf. jedwede Vergewaltigung des Menschen, 
sei es durch Technik, Administration, Wirtschaft oder Politik. Er stellt sich die
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Frage, welche geistige Macht in der Lage sei, unser gemeinschaftliches Leben 
im echten Sinne zu vermenschlichen. Einem natürlichen Moralkodex gegen
über ist er skeptisch. Nicht Moral, sondern Geist und zwar christlicher Geist 
stelle die Wirkkraft dar, die wir benötigen. Der christliche Geist aber äußert 
sich seiner Ansicht nach nicht in einer ausgeklügelten Moraltheologie, sondern 
in der lebendigen Aktion in Nachahmung des Liebesgebotes Christi.

FREY, Christofer: „N a tu r“ u n d  „ Ü b e rn a tu r“  im  fran zö s isch en  S o z ia lk a th o li
zism us. ZEE
F. behandelt zwei französische Autoren, die als Gegner des französischen In- 
tegrismus für die Entwicklung der katholischen Soziallehre in Frankreich von 
Bedeutung sind: M aurice B lo n d e l und M arie-D om inique C hen u. Er sieht deren 
grundlegende Position in ihrer Stellungnahme zum Verhältnis von Natur und 
Gnade gekennzeichnet. Beide wenden sich, so sagt F., gegen die Verabsolutie
rung der zwei Ordnungen („Zwei-Etagen-Metaphysik“). Der Unterschied 
zwischen ihnen bestehe darin, daß B lo n d e l die Natur dem Transzendenten 
öffne, während C henu  die Konsistenz der Natur betone und das Übernatür
liche darin wirken lasse. Doch ist, dies sei gegenüber den an sich feinsinnigen 
Ausführungen von F. angemerkt, bei näherem Zusehen die Grundlage der so
zialistischen Tendenz C henus nicht die Gnadenlehre, sondern die unvermittel
te Übertragung ethischer Forderungen auf Sachbereiche, die in ihrer natürli
chen Struktur hätten durchdacht werden müssen. Das Überspringen von 
Etappen ist typisch für viele französische Thomisten. Dem Dogmatiker Chenu  
fehlen die empirischen Grundlagen, um aus der philosophischen Spekulation 
konkrete sozialethische Empfehlungen formulieren zu können.

FUCHS, J., SJ: Le ren ou veau  de la th éolog ie m ora le  se lon  V atican II.
Die Broschüre enthält Artikel und Vorträge, in der Hauptsache zu Themen, 
welche das theologische Studium betreffen. Aufschlußreich sind die Äußerun
gen des Verf. zur Beziehung von Moraltheologie und Moralphilosophie, im be
sonderen zur Hereinnahme der naturrechtlichen Normen in die Theologie. F. 
ist der Auffassung, daß die natürlichen sittlichen Normen ihren Wert auch in 
der Theologie behalten, wenngleich die Theologie naturgemäß eine 
wesentliche Erweiterung und da und dort auch eine Korrektur für die natur
rechtliche Sicht bedeutet.

GARCIA, Matías — ed.: T eología y  so cio log ía  d e l d esarro llo .
An den spanischen Text der Enzyklika Populorum Progressio schließt sich 
eine Reihe von Kommentaren verschiedener Verfasser an. Im ersten Teil be
schäftigen sich die Autoren mit der Grundeinstellung der Enzyklika: Aufbau 
einer neuen Welt in Achtung der Freiheit des Individuums und der Völker, 
Überwindung jeglichen Kolonisationsgedankens. Der zweite Teil enthält Bei
träge über den Begriff der Entwicklung, die Motivierung der Entwicklungshil
fe, die Tendenzen bezüglich der Entwicklung in der protestantischen Theolo-
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gie, die Verantwortung der Kirche im Hinblick auf die Entwicklungshilfe, Ent
wicklung und Kultur, das Verhältnis zwischen den wirtschaftlich mehr und 
den weniger begünstigten Ländern. Der zuletzt genannte Artikel (R om án  
P erp iñ á  y  G rau) bringt Klarheit in die Begriffe von „unterentwickelten“ und 
„weniger begünstigten“ Ländern. Der Verfasser erweist sich darin als Kenner 
der Frage. Im dritten Teil finden wir zwei heikle Themen: die Frage nach der 
Sozialisierung der zur Entwicklung notwendigen Unternehmen und vor allem 
das Problem von Evolution und Revolution. Der Verfasser des letztgenannten 
Themas ( G o n za lo  H iguera Udias) bietet eine beachtenswerte Analyse der ver
schiedenen Wertabwägungen, die es hinsichtlich der Revolution zu machen 
gilt. Im Vergleich zu dem, was man sonst in anderen Sprachen über diese 
Frage liest, kann dieser Beitrag als einer der abgewogensten gelten. Der Verf. 
warnt vor einer übereilten Revolution, die schließlich nur den Abbruch einer 
Evolution bedeuten könnte. Der vierte Teil geht auf die internationalen Be
ziehungen ein: Abrüstung, internationaler Entwicklungsfonds, die Heimatver
triebenen, Rassismus und Nationalismus. Im fünften Teil unterstreicht F lo ren 
tino d e l Valle abschließend die Dringlichkeit der Entwicklungshilfe.

GRÜNDEL, Johannes: W andelbares u n d  U n w andelbares in d e r  M o ra lth eo lo 
gie.
G. zeigt nach einem geschichtlichen Überblick über die Entwicklung des Na
turrechtsdenkens innerhalb der katholischen Moraltheologie die Möglichkeit 
auf, starres Normendenken zugunsten des geschichtlichen Verständnisses für 
die jeweils gegebene Situation aufzulösen, ohne deshalb prinzipienlos zu wer
den. Der bislang in der katholischen Moraltheologie gepflegten Kasuistik weist 
er die Aufgabe zu, das Verständnis für die Situation zu vertiefen (65). Theolo
gisch von besonderem Interesse sind die Ausführungen über die Relativität der 
rein positiven kirchlichen Gesetze (120 ff.) und über die Irrtumsmöglichkeit der 
Kirche hinsichtlich ihrer Aussagen über die Geltung konkreter sittlicher Nor
men (127 ff.). An der letztgenannten Stelle kommt G. auf die Interpretation 
der Enzyklika Humanae Vitae zu sprechen. G. neigt zur Ansicht, daß man 
nicht den einzelnen ehelichen Akt zum Objekt der moraltheologischen Ana
lyse machen, sondern auf den ganzheitlichen Sinn der Ehegemeinschaft 
zurückgreifen sollte. G. ist allerdings in seiner Formulierung so vorsichtig, daß 
man keine endgültige Stellungnahme aus seinem Text herauslesen kann.

HÄRING, Bernhard: P ersonalism us in P h ilosop h ie  u n d  Theologie.
Der Titel der amerikanischen Erstveröffentlichung dieser Schrift (The 
Christian Existentialist) zeigte etwas deutlicher als der deutsche, worum es 
geht, nämlich um die persönliche Verantwortung und Entscheidung als We
senskern christlicher Moral im Hinblick auf die existentielle Wirklichkeit. H. 
betont mit Recht, daß die Ontologie der Person (etwa die Bestimmung der 
Person als einer Substanz) wenig abgibt für die Würdigung der moralischen Per
son. Die Liebe als höchster Ausdruck der sittlichen Persönlichkeit könne nur
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aus der Beziehung der Person zu Gott erkannt werden, nicht aber aus der 
Substanzlehre. Naturgemäß nimmt in dieser Schrift die Lehre von der Gewis
sens- und Religionsfreiheit eine zentrale Stellung ein. Eingehend beschäftigt 
sich H. auch mit der Situationsethik.

HÖFFNER, Joseph: C h ristlich e  G esellsch afts leh re .
Dieses ausgezeichnete Buch, das als Handbuch der christlichen Gesellschafts
lehre wegen der klaren Sprache und des ausgewogenen Urteils des Verfassers 
nur bestens empfohlen werden kann, wurde bereits in Band III dieser Biblio
graphie besprochen (294 f.). Die vorliegende fünfte Auflage hat einzelne Fra
gen im Hinblick auf neuere Diskussionen präzisiert und vor allem den Bezug 
zum II. Vatikanischen Konzil hergestellt. Die Enzyklika Humanae Vitae konn
te noch nicht hineingearbeitet werden; was aber der Verf. über die Ehe ge
schrieben hat, erhält durch diese Enzyklika eine Bestätigung. H. vertritt eine 
Konzeption des Naturrechts, die einerseits an der Erkenntnis des Wesens der 
Dinge festhält, andererseits aber die geschichtliche Verwobenheit unserer Vor
stellung vom Wesen der Dinge anerkennt. Für denjenigen, der sich nicht näher 
mit der Abstraktionslehre befaßt hat, werden die hintergründigen Zusammen
hänge nicht ganz klar. Nur auf dem Boden der Anerkennung abstrahierenden 
Erkennens wird es nämlich möglich, daß sittliche Prinzipien Lehrgehalt erhal
ten und daß so auch die Kirche als für diesen Bereich für zuständig erklärt 
werden kann. H. unterstreicht ausdrücklich den Lehrgehalt der sittlichen 
Prinzipien gegen die Ansicht von J . D a v id , der hier nur eine Funktion des 
kirchlichen Hirtenamtes sieht (vgl. 64).

HÖFFNER, Joseph: W eltveran tw ortu ng  aus dem  G lauben.
Die 77 Artikel dieses stattlichen Sammelbandes besprechen zu wollen, würde 
wohl den Umfang eines Buches erfordern. Die Themen reichen von rein theo
logischen und pastoralen Anliegen bis in die konkrete Bewältigung der Gesell
schaftsprobleme aus christlicher Sicht. In seiner Einleitung hat W. D re ie r ver
sucht, die Grundeinstellung H.s zu den sozialen Fragen zu skizzieren. Er unter
streicht den theologischen Anteil und Ausgangspunkt. Und das mit Recht, 
wenngleich man entgegenhalten muß, daß da und dort der typisch theolo
gische Gesichtspunkt markanter herausgestellt werden könnte. In dem abge
wogenen Artikel zur „Würdigung der Enzyklika .Humanae vitae‘ “ (280 ff.) 
weist H. zwar auf die Zuständigkeit des kirchlichen Lehramtes in Fragen der 
Ehe hin. Er betont, daß es der Kirche nicht um Erklärung von biologischen 
Akten gehe, sondern um die Wahrung des Bildes vom Menschen als der Gott 
gleichgeformten Kreatur. Daraus leitet er auch die Begrenzung der Machtbe
fugnis des Menschen über den eigenen Körper ab. Andererseits ist damit die 
Frage noch nicht gelöst, warum der Mensch nicht den einzelnen Eheakt mit 
Vernunft regeln sollte, wo es um die Erhaltung des Gesamtzieles der Ehe, des 
Bestands der Familie in Notsituationen geht. Es wird noch nicht klar, warum 
den Eheleuten solch schwere Opfer auferlegt werden. Zur Aufhellung dieses
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schwerwiegenden Problems wird man wohl noch tiefer in die eigentliche 
Theologie der Ehe hineinsehen müssen, indem man sie als Sakrament im Lich
te des Todes Christi erfaßt. Nur von hier aus wird die harte Ehelehre der 
Kirche verständlich, der es nicht nur um ein naturrechtliches, sondern viel
mehr um ein heilsgeschichtliches Verständnis der Ehe wie überhaupt der sitt
lichen Normen geht. Die naturrechtlichen, d.h. rein vernunftmäßigen Überle
gungen und die Orientierung an der konkreten Natur der Sache übernehmen 
nur Dienstfunktion im Verhältnis zur theologischen, d.h. übernatürlichen Ar
gumentation. Solange man diese Dienstfunktion der Naturrechtslehre nicht 
herausgestellt hat, kann man in den Argumenten W. D reiers (11) gegen J .  
M essner noch keine stichhaltige Begründung der Sozialtheologie finden. Wie 
sehr H. andererseits diese Dienstfunktion der naturrechtlichen Überlegungen 
in Unterordnung unter die authentische Moraltheologie betont, geht aus zahl
reichen Artikeln hervor, so vor allem aus seinen Artikeln „Die Ernte des 
Zweiten Vatikanischen Konzils“ (112 ff.) und „Industrielle Revolution und 
religiöse Krise“ (216 ff.). Für die wirtschaftlichen Probleme sind in dieser 
Weise richtunggebend die Ausführungen über „Kirche und Wirtschaft“ (471 
ff.). Das Buch kann ohne Übertreibung als eine Fundgrube sozialtheologischen 
Wissens bezeichnet werden. Was H. schreibt, ist sorgsam überlegt und klar aus
gedrückt. Nirgendwo spricht H. apodiktisch, in allen umstrittenen Fragen an
erkennt er die Gegenargumente und trägt er seine eigene Meinung aus fundier
tem Wissen vor.

HOURDIN, Georges: L es C h rétien s c o n tre  la so cié té  de con som m ation .
H. schildert die Ungerechtigkeiten in der Verteilung der Erdengüter, die Tei
lung zwischen Armen und Reichen, zwischen im Überfluß Lebenden und Ver
hungernden. Er stellt an das christliche Gewissen die Frage, welche Haltung 
der Christ einzunehmen habe. Da die Besitzenden und Mächtigen in keiner 
Weise den Willen zeigen, eine grundsätzliche Umstrukturierung vorzunehmen, 
sieht er in der Revolution die einzige Lösung. Er bedauert, daß das II. Vatika
nische Konzil nur die Lösung des Gehorsams gegenüber der legitimen Herr
schaftsordnung vorzuschlagen hatte. Andererseits erkennt er die chaotischen 
Folgen, die aus direkter Revolte entstehen. Er kann daher nur zur passiven 
Resistenz raten, die er „non-violence active“ nennt.

JAHRBUCH FÜR CHRISTLICHE SOZIALWISSENSCHAFTEN 9. Band 
(1968).
Das „Jahrbuch des Instituts für Christliche Sozialwissenschaften der Westfäli
schen Wilhelms-Universität“ (Münster), dessen erster Band 1960 erschien, hat 
nun nicht nur einen neuen Namen, sondern auch einen neuen, erweiterten 
Mitarbeiterstab erhalten. Die Bereicherung ist beachtenswert. R ich ard  V ö lk l 
zeigt in seinem Artikel „Zum ,sozial-caritativen‘ Handeln der Kirche“ den Ort 
auf, den die kirchliche Caritas im Gesamt der gesellschaftlichen und staatli
chen Hilfeleistung einnimmt. Die sozial-caritative Hilfe könne, so betont V.,
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nicht „den anderen“ überlassen werden, auch nicht dem Staat, denn dieser 
könne, da er aufgrund der (deutschen) Verfassung zu strenger Neutralität ver
pflichtet sei, die personal-religiöse Hilfe nicht leisten, außerdem habe er auch 
(wie übrigens der nun entschiedene Streit um das Subsidiaritätsprinzip in der 
Wohlfahrtspflege beweist) nicht den Willen, die Tätigkeit der freien Organisa
tionen zu ersetzen. Mit dem „Diakonischen Werk“ der Evangelischen Kirche 
habe die Caritas die religiöse Grundlage der Hilfeleistung gemeinsam. Alle 
nichtkirchliche „freie Wohlfahrtspflege“ entbehre der religiösen Grundlage, 
wenngleich sie materiell das Gleiche tun möge. — Beachtenswert ist die Dar
stellung des „Naturrechts im Neuen Testament“ von L udw ig  Berg. Mit feinem 
Gespür geht B. jenen Stellen in der Bibel nach, in denen vom Handeln nach 
der Vernunft die Rede ist. Er findet dabei die Lehre der großen Scholastiker 
bestätigt, wonach der Mensch mittels seines Gewissens objektive Sachverhalte 
zu analysieren und imperativisch zu formulieren vermag, indem er in ihnen das 
durch die Schöpfung Vorgegebene entdeckt. — Überraschende Parallelen 
zwischen den sozialphilosophischen Anschauungen und der inner-religiösen 
Entwicklung L udw ig  F eu erb ach s stellt R ich ard  S te e r  in seinem Beitrag „Zum 
Ursprung der Religionskritik von Ludwig Feuerbach“ fest. — Es folgen zwei 
Artikel von W ilhelm  W eber über die soziologische Ortsbestimmung des Welt
priesters in der modernen Industriegesellschaft und, in Form einer soziologi
schen Erhebung, über die wissenschaftlichen Ausbildungsinstitute für den 
theologischen Nachwuchs in Deutschland und Österreich. Aus dem erstge
nannten Artikel sei die Erkenntnis festgehalten, daß die Weltpriester zu einem 
überwiegenden Teil aus den gutbürgerlichen Schichten stammen und daher in 
gewisser ungewollter Distanz von den Arbeiterschichten stehen. — In seinem 
Beitrag „Der wirtschaftliche Fortschritt im Weltverständnis der Kirche“ for
dert W ilfrid  S ch re ib er eine Neubesinnung bezüglich des christlichen Armuts
ideals. Es ginge heute vordringlich um die wirtschaftlich fortschrittliche In- 
dienstnahme der irdischen Güter. Verzicht und Almosen seien im Sinne der 
Entwicklungshilfe zu überdenken. W ilhelm  D re ie r (Zum Problem der Koordi
nation von Wirtschafts- und Sozialpolitik) behandelt, ohne es direkt auszu 
sprechen, das von der katholischen Soziallehre promovierte Thema der „be
rufsständischen Ordnung“ unter dem neuen, die Interessen der Verbände 
mehr berücksichtigenden Gesichtspunkt der Mitbestimmung aller in der wirt
schaftspolitischen Zielsetzung und Mittelanwendung. Die überbetriebliche Mit
bestimmung ist, so erklärt D., nur wirksam, wenn die Interessen aller sich in 
ein übergeordnetes Konzept ein- oder unterordnen, ein Konzept, das im letz
ten Entscheid der politischen Zuständigkeit unterstellt ist. Dennoch dürfe die 
wirtschafts- und sozialpolitische Frage nicht einfach dem Staat überantwortet 
werden. D. ficht für eine Institutionalisierung des wirtschafts- und sozialpoli
tischen „decision-making“ auf der Ebene der vorpolitischen Verbände, aller
dings unter Ausschaltung jeglichen Aushandelns und Intervenierens „hinter 
verschlossenen Türen“. Die Ausführungen D.s verdienen vor allem deswegen 
Beachtung, weil sie deutlich das Illusorische an der Vorstellung der modellier-
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ten Konkurrenz aufweisen. — A n to n  A n tw e ile r  bietet in seinem Artikel 
„Bemerkungen zur gegenwärtigen Wirtschaftslage der Bundesrepublik 
Deutschland“ anregende sozialethische Überlegungen über die Goldene Regel 
in der Wirtschaft, das Wachstum und die Vollbeschäftigung. — H einrich  S tü er  

veröffentlicht seine im Lebensmittel-Einzelhandel vorgenommene sorgfältige 
Untersuchung über den Beruf der Frau.

KLÜBER, Franz: K ath o lisch e  G esellsch afts leh re , I.
Das Werk stellt eine umfassende Informationsquelle hinsichtlich der natur
rechtlichen, sozialen und politischen Fragen dar, die innerhalb der katholi
schen Theologie diskutiert und irgendwie vom kirchlichen Lehramt angespro
chen worden sind. Der geschichtliche Überblick, der über die Hälfte des 1. 
Bandes dieses instruktiven Standardwerkes einnimmt, gliedert sich in zwei 
Abschnitte: die „Sozialphilosophische Entwicklung“ von der Antike bis in die 
Neuzeit und „Die katholische Gesellschaftslehre in der Verkündigung des 
kirchlichen Lehramtes“. Der sich anschließende systematische Teil behandelt 
die allgemeinen Fragen von Ethik und Naturrecht und die Sozialprinzipien 
(Personalismus, Solidaritätsprinzip, Subsidiaritätsprinzip). Gemäß K. ist die 
menschliche Vernunft in der Lage, allgemeingültige, sowohl individualethische 
als auch sozialethische Prinzipien zu formulieren, von denen aus man die kon
krete Wirklichkeit angehen könne. Allerdings verlangt er mit Recht bei der 
Anwendung der Prinzipien die Verifizierung durch die Empirie. Wenn die 
menschliche Vernunft in ihrer sittlichen Logik bis in die existentielle Situation 
vorzudringen vermag, dann ist es nur folgerichtig, daß K. für das kirchliche 
Lehramt eine eigene Kompetenz fordert, nicht nur in Form allgemeiner mo
ralischer Ermahnungen zu sprechen, sondern direkt im Hinblick auf die kon
krete Wirklichkeit zu existentiellen Fragen Stellung zu beziehen. Von hier aus 
versteht man es, daß K. sorgsam bemüht ist, die kirchliche Lehre in Richtung 
auf aktuelle Fragen zu analysieren, so z.B. im Hinblick auf das Mitbestim
mungsrecht des Arbeitnehmers auf betrieblicher und überbetrieblicher Ebene. 
Die Theologen haben offenbar nach K. nicht diese Autorität in der Bildung 
konkreter Urteile. Daraus erklärt sich die in der geschichtlichen Darstellung 
vorgenommene Unterscheidung zwischen der philosophisch-theologischen 
Tradition und den Äußerungen des kirchlichen Lehramtes. K. bemüht sich 
aber zugleich um die Verzahnung beider Teile. Typisch sind hierfür die Dar
stellungen der Lehre vom Privateigentum und vom Ursprung der Staatsgewalt.
K. versucht festzustellen, welche philosophisch-theologische Richtung vom 
kirchlichen Lehramt übernommen worden ist. Der Systematiker K. hat dabei 
wohl da und dort den eigenen geschichtlichen Hintergrund der amtlichen Ver
lautbarungen unberücksichtigt gelassen im Interesse, die lehramtliche Konti
nuität darzustellen. So verteidigt K. die Eigentumslehre L eos X III. gegen den 
Vorwurf liberalistischer Einflüsse, da er die von der christlichen Tradition un
terstrichene Gemeinwohldoktrin voll und ganz darin wiederzufinden glaubt. 
Das Bestreben K.s ist durchaus legitim. Tatsächlich sind die Gedanken der al-
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ten Tradition in Rerum Novarum nicht übergangen worden. Untersucht man 
aber die Entstehungsgeschichte von Rerum Novarum, dann kommt man doch 
zu einer gewissen Nuancierung in dem Sinne, daß mit der Enzyklika Rerum 
Novarum ein Trend in der „offiziellen“ kirchlichen Soziallehre überhand 
nimmt, der sehr stark von der rationalistischen und individualistischen 
Naturrechtslehre geprägt ist. Erst Jo h a n n es  X X III. und P au l VI. verlagern das 
Schwergewicht wiederum im Sinne der alten Tradition. Andererseits schlagen 
die beiden genannten Päpste und schließlich das II. Vatikanum auf politischer 
Ebene den Kurs der Individualrechte ein (Stellungnahme zur Demokratie). Mit 
anderen Worten: Die kirchliche Gesellschaftslehre ist durchaus nicht so 
konsequent systematisch, wie K. sie aus seiner systematischen Begabung 
heraus interpretiert. Dies wird besonders auch in der Stellungnahme zu dem 
paulinischen „Alle Gewalt kommt von Gott“ deutlich, die eingehendes 
Studium verdient. Die stark eschatologische Sicht der Staatsgewalt, wie sie bei 
Paulus offenbar ist, dürfte bei Leo XIII. noch vordringlich sein. Darum auch 
die starke Betonung der Gehorsams- und Einordnungspflicht des Bürgers. Ob 
sich Leo XIII. in seinem Schreiben an die französischen Kardinale vom 3. Mai 
1892 (nicht 3. März 1892, wie es auf S. 265, Fußnote 19 heißt) wirklich zur 
Delegationstheorie bekannt hat, wonach das Volk die Gewalt weitergibt und 
nicht nur, wie gemäß der Designationstheorie, den Träger der Staatsgewalt be
stimmt, dürfte wohl nicht so eindeutig sein, wie dargestellt. Es ist nicht zu 
übersehen, daß die Designationstheorie nur eine metaphysische Spekulation 
über die Staatsgewalt ist. Wenn man das Volk als primären Träger der Staatsge
walt erkennt, was die Designationstheorie nicht abstreitet, dann realisiert sich 
die Designierung des Trägers der Regierungsgewalt praktisch in einer Weise, als 
ob die Staatsgewalt selbst übertragen würde. Vom ethischen und vor allem 
theologischen Gesichtspunkt aus ist aber diese Nuance von Bedeutung, weil 
nur auf diese Weise das eschatologische Gedankengut der theologischen Tra
dition voll und ganz gewahrt ist. Je mehr sich das kirchliche Lehramt von der 
Metaphysik in die praktischen sozialen und politischen Fragen hineinbegibt, um 
so mehr stehen seine Äußerungen in der freien Diskussion. Aus solchen kirch
lichen Verlautbarungen mehr oder weniger zwingende Schlußfolgerungen auf 
konkrete Fragen zu ziehen, dürfte daher diskutabel sein. Dies gilt beson
ders bezüglich des Mitbestimmungsrechts des Arbeitnehmers im Betrieb. 
Liest man mit dieser Reserve das imposante Werk K.s., dann kann 
man nur bereichert werden. K. hat sich die Arbeit nicht leicht gemacht; 
er hat alle Fragen gründlich studiert und kennt, das beweist schon seine enor
me Literaturkenntnis, die neuralgischen Punkte der Diskussion. Auch derje
nige, der mit seiner Interpretation der Quellen nicht einverstanden ist, muß 
das hohe wissenschaftliche Ethos des Verf. anerkennen.

KNOLL, August M.: Z ins u n d  G nade.
Die Broschüre enthält einige für das Schaffen von K. charakteristische Artikel, 
die bereits anderweitig veröffentlicht worden sind: Thomismus und Skotismus
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als Standestheologien. Zins und Gnade, Der Widerspruch von Theologie und 
Soziologie bei Martin Luther, Das Vater-Bild in der Barock Soziologie, 
Österreichs Anteil am Entstehen von „Rerum Novarum“ und „Quadragesimo 
Anno“. Im Nachwort entwirft G erd -K laus K a lte n b ru n n e r ein Bild vom Leben 
und Schaffen K.s.

KÖSTER, Heinrich M. — Hrsg.: Ü ber d ie R e lig io n sfre ih e it u n d  d ie n ich t
ch ristlich en  R elig ionen.
Unter den katholisch-theologischen Veröffentlichungen über die Religionsfrei
heit dürfte diese zu den gründlichsten gerechnet werden. O tm ar R ieg entwirft 
ein Bild der Geschichte von Toleranz und Religionsfreiheit in Theorie und 
Praxis der katholischen Kirche. H einrich M. K ö s te r  behandelt den eigentlich 
theologischen Kern der Frage, den Sinn der vom II. Vatikanischen Konzil 
proklamierten Religionsfreiheit und die Beziehung dieser Erklärung zur gesam
ten theologischen Tradition. A lb e rt  W alkenbach  bespricht die praktischen 
Konsequenzen der konziliaren Erklärung über die Religionsfreiheit. B ern h ard  
N eum ann  schließlich zeigt die neu gewonnene Haltung der Kirche im Hinblick 
auf die nichtchristlichen Religionsgemeinschaften. Als einheitliche Meinung 
der Beiträge kann man wohl die von K ö ste r  formulierte Ansicht bezeichnen, 
daß die Erklärung der Religionsfreiheit die theologisch stets gehaltene These 
von der unverlierbaren Gewissensfreiheit nun innerhalb der nicht gerade idea
len, aber doch unabweisbar hinzunehmenden pluralistischen Gesellschaft die 
Formulierung des gleichen Rechtes aller Glaubensüberzeugungen enthalten 
hat. Im dokumentarischen Anhang finden sich die offiziellen Texte: Erklä
rung über die Religionsfreiheit und Erklärung über das Verhältnis der Kirche 
zu den nichtchristlichen Religionen.

KRÖGER, Athanasius: M ensch u n d  Person.
K. bemüht sich um eine präzise Darstellung der Person-Lehre von Thom as von  
A q u in . In der Anwendung auf die Gesellschaftswissenschaft wird die Ontolo
gie zur Kampfansage an jede Kollektivvorstellung, da das Gesellschaftliche ent
sprechend der scholastischen Terminologie des Verf. nur als „Akzidenz“ auf
gefaßt wird im Gegensatz zur Substanz, der Person. Die Auseinandersetzung, 
die im Anschluß an Thom as vo n  A q u in  über die Frage nach dem Vorrang des 
Gemeinwohls vor dem Einzelwohl ausgetragen worden ist (vgl. A .P . V erpaalen, 
Der Begriff des Gemeinwohls bei Thomas von Aquin, Sammlung Politeia VI, 
Heidelberg 1954), wird nicht berücksichtigt. Mit der Ontologie der Person ist 
auf sozialethischem Gebiet nicht weiterzukommen, wie die verschiedenen 
diesbezüglichen Publikationen beweisen.

MARITAIN, Jacques: H um anism e intégral.
Das Buch ist eine Sozialethik aus christlichem Geist. M. ist Personalist, d.h. er 
verteidigt auf allen Ebenen des gesellschaftlichen und politischen Lebens den
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Vorrang der Person. Und er ist Christ, d.h. er erkennt die Notwendigkeit, ra
tionales Gesellschaftsdenken aus christlicher Sicht zu ergänzen. Auf politi
scher Ebene bedeutet dies für M., daß sich die christlich Gesinnten zusammen
schließen, um das politische Leben im Sinne des demokratischen Zusammen
spiels mit anderen zu gestalten. Eine erfolgreiche Politik auf lange Sicht ohne 
christliche Orientierung ist nach M. Utopie (vgl. 262 ff). Die personalistische 
Orientierung hat M. dazu geführt, den Arbeitskontrakt gering zu schätzen und 
die wirtschaftliche Mitbestimmung des Arbeitnehmers im Unternehmen zu un
terstreichen (191). Ob diese Konsequenz sich aus dem Personalismus ergeben 
muß, dürfte fraglich sein. Außer Zweifel ist die Forderung, daß die Arbeit 
nicht dem Kapital dienstbar gemacht werden darf. Über die Organisationsform 
vermag der Personalismus als Gesellschaftsphilosophie noch nichts auszusagen.

MESSNER, Johannes: P o p u lo ru m  P rogressio : Wende in d er ch ristlich en  
S ozia lleh re .
Der Artikel darf nicht in der Masse der Veröffentlichungen über die 
katholische Soziallehre untergehen, zeigt er doch deutlich, wo das eigentlich 
Katholische liegt und wo in Form von rationalen Folgerungen die Aussagen 
dem Wandel unterworfen sind. M. betont, daß der die Kontinuität der 
kirchlichen Soziallehre begründende überdauernde Bestand an Wahrheits- und 
Wertüberzeugungen zu unterscheiden ist von den davon ausgehenden Folgerun
gen hinsichtlich der in konkreten Verhältnissen zu treffenden Maßnahmen. 
M. zählt sieben Wahrheits- und Wertüberzeugungen auf, die den Grundbestand 
der katholischen Soziallehre ausmachen: 1. der Mensch als Träger, Schöpfer und 
Ziel aller gesellschaftlichen Einrichtungen, 2. das Gewissen mit seinem Wissen 
von Gut und Böse und dem Vermögen, in der konkreten Situation über Gut und 
Böse seines Verhaltens zu urteilen, 3. der Mensch als Gesellschaftswesen, 4. der 
Mensch als geschichtliches Wesen, 5. die Gebrochenheit der menschlichen Na
tur durch die Erbsünde, 6. die Bestimmung des Menschen, das Schöpfungs
werk Gottes fortzusetzen, und zwar durch Zeugung von Nachkommenschaft 
und Kulturarbeit, 7. die Berufung des Menschen zum ewigen Glück durch 
Teilhabe am Wesen und Leben Gottes.

MONGIARDO, Gerardo: I lp e n s ie ro  socia le  della  Chiesa, I.
M. hat mit staunenswertem Fleiß die päpstlichen Dokumente von Pius VI. 
(10.3.1791: Quod aliquantum) an bis in die Gegenwart hinein durchgearbeitet 
und die einzelnen Aussagen nach Themen geordnet. Der einleitende Teil steht 
unter dem Leitgedanken der Natur, der Funktion und des Wertes der katho
lischen Sozialdoktrin. Der erste Teil sammelt die Texte über Gott, der zweite 
Teil über die menschliche Person und ihre Dimensionen, der dritte Teil über 
den Staat, der vierte Teil über die Kirche, ihre innere Struktur, ihr Verhältnis 
zum Staat, zum Fortschritt, zur internationalen Ordnung und zur sozialen 
Frage überhaupt. Im Anhang bietet M. unter anderem eine wertvolle Liste der 
zitierten Dokumente, deren Anführungen von Bibelstellen, kirchlichen und
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anderen Autoren. Wertvoll ist in dieser Publikation besonders auch die Mög
lichkeit, daß man die verschiedenen Aussagen der Päpste zum gleichen Gegen
stand gegeneinander abwägen kann.

MONZEL, Nikolaus: K ath o lisch e  S ozia lleh re. II.
M. hat es verdient, solch treue Schüler zu haben wie diejenigen, die hier in 
diesem umfassenden Werk seine Vorlesungen mit Fleiß, wissenschaftlicher 
Methode und Treue zu seiner Grundkonzeption veröffentlichen und ergänzen. 
Der vorliegende Band behandelt die Familie, den Staat, die Wirtschaft und die 
Kultur. Unter Kultur versteht M. echtes Wertschaffen der Gesellschaft. Darum 
auch die Behandlung des Marxismus in diesem Teil. Das umfangreiche Werk 
kann naturgemäß nicht im einzelnen besprochen werden. Gehen wir hier nur 
auf die Methode M.s ein, die gerade in diesem Band, wo Einzelprobleme 
behandelt werden, so deutlich zum Vorschein kommt. M. ist zugleich Philo
soph und Empiriker. Er sucht nach den Wesensmerkmalen der Vergesellschaf
tung, d.h. nach jenen Bindegliedern, die ein gesellschaftliches Gebilde, sei es 
die Familie, der Berufsverband, die Wirtschaftsgesellschaft, der Staat usw. so 
charakterisieren, daß man sie als Norm des gesellschaftlichen, in der Sprache 
M.s: des solidarischen Handelns betrachten muß. Die Wesensmerkmale werden 
aber nicht aus dem Ideenhimmel geholt. M. studiert die Geschichte, also die 
Erfahrung. Er erklärt aber ausdrücklich, daß diese nicht genügt, daß man 
vielmehr versuchen müsse, dauerhafte Normen abstrakt zu gewinnen. Vorbild
lich wird diese spekulativ-empirische Methode im Traktat über die Familie 
durchgeführt. M. berücksichtigt eingehend die ethnologischen Forschungen. 
Als Theologe weiß er aber, daß gerade auf dem Gebiet von Ehe und Familie 
„die Möglichkeit der Entartung“ immer besteht (73). Darum könne weder 
eine aus den verschiedenen in der Geschichte auftretenden Familienformen 
errechnete statistische Durchschnittsform noch eine zahlenmäßig überwiegen
de Gestalt der Familie als solche die sozialethische Normgestalt sein. Vielmehr 
müsse man der natürlichen oder übernatürlichen Wesenserkenntnis der Ge
schlechter, der Ehe und der Familie den Rang einer Norm zusprechen. Warum 
aber die ausgedehnte Beschäftigung mit der Empirie, wie sie gerade für M. 
typisch ist? M. holt sich dort das Material für seine grundsätzlichen Überle
gungen. Die Vielfältigkeit der konkreten Erscheinungen ein und desselben 
Wesens macht ihn vorsichtig in der Erklärung des Wesens, gibt ihm aber ande
rerseits die Möglichkeit das Dauerhafte zu finden. Man lese z.B. nur den 
Exkurs über den Inzest (59 f.). Der Inzest ist keine Wesenssünde. Dennoch, so 
zeigt M., beeinträchtigt er die ungestörte Entfaltung des Wesenskerns der Ehe, 
nämlich der Bindung von zwei geschlechtlich verschiedenen Personen, die sich 
frei machen oder gemacht haben von jenen Motiven, die die geistige Person
liebe hemmen würden. Die Beschäftigung mit der Empirie veranlaßt M. eben
falls, die Frage nach der Autorität des Mannes in Ehe und Familie dynamisch 
zu sehen. Allerdings verwischen sich die Grenzen zwischen empirischer und 
philosophischer (wesentlicher) Sicht manchmal so sehr, daß man den Ein-
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druck hat, als ob das Ermessensurteil des Autors den Ausschlag geben würde. 
Die Ergänzungen, die da und dort um der neuesten Literatur und Problematik 
willen notwendig waren und von K.H. G ren n er und P. B ech er besorgt wurden, 
sind beachtenswert.

NELL-BREUNING, Oswald von — LUTZ, Hans: K ath o lisch e  u n d  evangelische  

S ozia lleh re.
In schlichter Darstellung umreißt N.-Br. zunächst die hauptsächlichsten The
men der katholischen Soziallehre. Der Begriff „katholisch“ ist dabei recht 
weit genommen. Es wird z.B. gesagt, daß es gemäß katholischer Lehre er
wünscht sei, daß gesellschaftlich wichtige Berufe, vor allem derjenige des Poli
tikers, nicht gegen Entgelt ausgeübt werden sollten, die Träger dieser Berufe 
vielmehr so gestellt sein sollten, daß sie ohne Versorgungssorgen ihre ganze 
Zeit und Kraft ihrem Amt widmen könnten. Dieser Wunsch erscheint tatsäch
lich in kirchlichen Verlautbarungen, ist aber natürlich weder ein typisches 
Element einer Soziallehre, noch erst recht nicht einer katholischen. Die Stärke 
der katholischen Soziallehre liege, so führt N.-Br. aus, im Philosophischen, 
weniger im Theologischen. Dagegen hebt L. gerade diese Seite in der evange
lischen Soziallehre hervor. Er unterstreicht die Souveränität der evangelischen 
Soziallehre gegenüber den Sozialsystemen, zeigt aber zugleich, wie evangeli
sche Theologie sich mit konkreten Fragen befaßt. In einem Vergleich 
zwischen der katholischen und der evangelischen Soziallehre beschäftigt sich 
N.-Br. besonders mit der jeweils verschiedenen Stellung zum Naturrecht.

OELINGER, Josef: C hristlich e W eltverantw ortung .
Dieser Band leitet die Kommentarreihe zur Pastoralkonstitution des II. Va
tikanischen Konzils ein und kann als typischer Ausdruck der Arbeitsweise der 
in Mönchengladbach arbeitenden katholischen sozialwissenschaftlichen Zen
tralstelle bezeichnet werden: Verarbeitung des katholischen Gedankenguts mit 
den jeweils gestellten gesellschaftlichen Problemen. Es wird also im Gegensatz 
zu vielen ähnlichen Institutionen in anderen Nationen aufbauende, selbst
kritische Leistung erbracht. Dabei wird grundsätzlich darauf verzichtet, abge
schlossene Meinungen zu propagieren, als wäre die katholische Soziallehre ein 
abgeschlossenes Gebilde. Diese Grundeinstellung wird auf allen Seiten des 
vorliegenden Bandes deutlich. Oel. zeigt die Problematik des Vatikanischen 
Textes auf. Unter Verweis auf die Vorgeschichte macht er klar, wie ver
schwommen manche Begriffe geworden sind (z.B. „Welt“), wie unbestimmt 
die Ordnungs- und Strukturvorstellungen der Kirche sind. „Einen Entwurf, 
der versuchen würde, prinzipiell-normative und empirische Elemente zu einem 
Ordnungsbild zusammenzufügen, legt die Pastoralkonstitution nicht vor. In ihr 
finden sich wenigstens keine Anhaltspunkte für die Empfehlung eines Kon
zepts, welches direkt als ordnungspolitisches Leitbild für die Wirklichkeit auf
zufassen wäre“ (137 f.). Oel. weist hierbei auf die in Quadragesimo Anno 
vorgetragene Doktrin der berufsständischen Ordnung hin, die in der prakti-
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sehen Anwendung über das Experimentieren nicht hinausgekommen ist. In 
seinen Ausführungen über die Begriffe „Volkskirche“ und „Gemeindekirche“ 
erklärt Oel., gestützt auf O. Sch reu d er, die Volkskirche sei vergangenen Epo
chen zuzuordnen. Nun dürfte nicht übersehen werden, daß mit dem Begriff 
des „Volkes Gottes“ doch eine nicht unwesentliche Abkehr vom augustini- 
schen „corpus Christi mysticum“ vorgenommen worden ist. Ob die Vorstel
lung von der Volkskirche bleibenden Bestand hat oder ob die Kirche um der 
Wahrung ihrer Autorität willen nicht wieder zur augustinischen Konzeption, 
wenigstens teilweise, zurückkehrt, bleibt abzuwarten.

RAUSCHER, Anton — Hrsg.: Ist die k ath o lisch e  S o z ia lleh re  a n tik ap i
ta listisch  ?
Die Schrift enthält fünfzehn Aufsätze, die bereits anderswo veröffentlicht 
wurden mit Ausnahme des Artikels von A . R ausch er „Zur Kapitalismusfrage 
bei Heinrich Pesch“. Im Mittelpunkt der Diskussion steht die „Offenburger 
Erklärung“ der Sozialausschüsse der CDU. Aus den Ausführungen von J. 
M essner, W. Weber, W. S ch re ib er, G. B rie fs und A . R ausch er gewinnt man den 
Eindruck, daß der Slogan der antikapitalistischen Orientierung der katholi
schen Soziallehre Kapitalismus als wirtschaftsordnende Grundform mit dem 
liberalen Kapitalismus des 19. Jahrhunderts verwechselt.

SCHIWY, Günther, SJ: In h a lte  d e r  O ffenbarung , die d e r  heutigen A rb e itn e h 
m ersch aft vorrangig zu verkünden  sind. UD
Sch. geht von dem Gedanken aus, daß die zu verkündigenden Glaubenswahr
heiten nicht einfach aus dem Dogmenkatalog auszuwählen seien, sondern ge
mäß dem Ziel der Verkündigung. Nicht weil Glaubenswahrheiten dogmatisiert 
seien, bildeten sie schon den Inhalt der aktuellen Verkündigung, sondern weil 
und wenn sie für eine aktuelle Unheilsituation das entsprechende Heil verkün
deten. Angewandt auf die Glaubensverkündigung gegenüber Arbeitnehmern 
besage dies, daß zunächst die augenblickliche Situation der Arbeitnehmer
schaft zu analysieren sei, um von da aus zu den Offenbarungswahrheiten 
aufzusteigen. Als charakteristische Merkmale dieser Situation werden bezeich
net: Sachlichkeit, Partnerschaft und Selbstverantwortung. In der Darstellung 
des religiösen Lebens des Arbeitnehmers müßten demnach diese drei Gesichts
punkte besprochen werden: Versachlichung des religiösen Lebens durch 
mündige, direkte Kontaktaufnahme mit der ersten Wirklichkeit, Gott, Partner
schaft im Sinne der im Evangelium geforderten Brüderlichkeit, Selbstverantwor
tung im Sinne des sich vor Gott entscheidenden Gewissens.

11.2.3 Evangelische Soziallehre und Sozialtheologie

BECKMANN, Klaus-Martin -  LEFRINGHAUSEN, Klaus -  Hrsg.: W eltarm ut. 
Die Broschüre veröffentlicht zunächst in deutscher Sprache die Denkschrift 
des Rates britischer Kirchen vom 19. April 1966 „Weltweite Armut und die
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Verantwortung Großbritanniens“. Anschließend erörtert Kl.-M . B eckm ann  
den Begriff der „Theologie der Revolution“, indem er diesen neu entstande
nen Problemkreis zugleich in Verbindung mit der britischen Denkschrift 
bringt. In dem darauf folgenden, aus der Feder von K l. L efringhausen  stam
menden Abschnitt „Sozialwissenschaftliche Beiträge zur ökumenischen Dis
kussion“ werden entscheidende Themen umschrieben, die für die Kirche in 
der Welt als Fragen anstehen, so z.B. die Soziologie der Revolution, Philo
sophie und Technik der Planung und Grundgedanken aus der päpstlichen 
Enzyklika „Populorum progressio“. Die Autoren bemühen sich um die 
Klärung des heute in den verschiedensten Farben schillernden Begriffs der 
Revolution. Unter Revolution wird zunächst nicht eine politische Aktion der 
Umwälzung, vielmehr die völlige soziale Umstrukturierung unserer Gesell
schaft verstanden. Die Theologie hat sich dieser Aufgabe vor allem deswegen 
zu stellen, weil sie sich bislang zu sehr der Wertungen bediente, die aus der 
gegebenen Gesellschaftsstruktur stammten.

DOMBOIS, Flans: E vangelium  u nd  sozia le  S tru k tu ren .
In seinem Vorwort bezeichnet sich D. in allzu bescheidener Weise als Laie in 
theologischen Fragen, er erweist sich aber in diesem Buch als tief lotender 
Kenner der theologischen Fragestellung. Das Buch hat seinen Titel aus der 
ersten umfangreichen Abhandlung erhalten, in der D. den Einfluß des Evange
liums auf die unter den Menschen in der jeweiligen geschichtlichen Wirklich
keit verbindlichen Lebensformen untersucht. Die weiteren Teile des Buches sind 
Artikel, die D. bereits anderweitig veröffentlicht hatte: „Kirche, Gemeinde 
und akademische Theologie als Verfassungsproblem“, „Juristische Bemerkun
gen zur Rechtfertigungslehre“, „Juristische Bemerkungen zum Gleichnis von 
den bösen Weingärtnern“, „Mensch und Sache — zum Problem des Eigen
tums“, „Mönchtum und Reformation“, „Rechtsgeschichtliche Betrachtungen 
zu Shakespeares .Kaufmann von Venedig“ “. Welche Stellung hat das Evan
gelium zu den sozialen Strukturen eingenommen, die es vorfand? Und in 
welcher Weise wirkt es auf die Neuformung von sozialen Strukturen? Diese 
für die theologische Sozialethik entscheidenden Fragen sind Gegenstand des 
Hauptteils dieser ansprechenden Veröffentlichung. D. antwortet zunächst, daß 
das Evangelium keine Sozialstruktur aussuchte. Im Gegenteil rezepierte es die 
Vorgefundenen Strukturen. Indem aber der Mensch sich von den Grundgedan
ken des Evangeliums leiten ließ, hat er die sozialen Institutionen teils neu 
belebt, teils umgeformt. Diese Seite der Wirkmacht des Evangeliums nennt D. 
die „Konversion“. So spricht er von der Konversion der Mündigkeit, von der 
Konversion der Ehe, von jener der politischen Macht, wie auch des Eigentums. 
Die Konversion sieht er nur sinnvoll erklärt, wenn sie aus dem Horizont der 
Parousie verstanden wird. Selten liest man eine solch eindrucksvolle, anhand 
der Geschichte der Sozialstrukturen aufgewiesene Erklärung der Wahrheit, daß 
das Christentum der Sauerteig dieser Welt ist.
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DIE EVANGELISCHE KIRCHE UND DER SOZIALE FRIEDE IN DER 
WELT.
Seit der Genfer Konferenz des Ökumenischen Rates der Kirchen „Kirche und 
Gesellschaft“ (1966) wurde das Problem „Friede und Gerechtigkeit“ im Ver
hältnis der Industriestaaten zu den Entwicklungsländern zum Gegenstand der 
Untersuchung verschiedener Gremien gemacht. Die Evangelische Kirche der 
Union hat diese Frage in ihrer Synode im Februar 1968 aufgegriffen. Die 
Synode tagte (aus politischen Gründen) in Berlin-Spandau und Potsdam- 
Babelsberg. Es wurde je ein Informationsreferat und ein grundsätzliches theo
logisches Referat gehalten. Die Beiträge sind hier abgedruckt, eingeleitet durch 
die Ausführungen von K l. L efrin gh au sen  über das Thema „Die Fragen der 
Entwicklungsländer an die Industrienationen“. Die westliche Synode konnte 
sich konkreter und deutlicher ausdrücken als die östliche. Aus dem gemein
samen Votum und den gemeinsamen Entschließungen geht hervor, daß der 
christliche Geist sich mit den aus dem sogenannten Sachzwang folgenden 
Reserven und Hemmungen nicht einverstanden erklären kann, sondern das 
christliche Wagnis fordert. Allerdings stellt der Ratsvorsitzende der Evangeli
schen Kirche der Union (B eck m an n ) in seinem Schlußbericht mit Bedauern 
die geringe religiöse und moralische Kraft der westlichen Christen fest.

GEIGER, Max — STRATENWERTH, Günter: E thische G egen w artsp rob lem e  
in th eo log isch er u nd  ju ris tisch e r Sicht.
Der Theologe G. und der Jurist Str. haben in einem gemeinsamen Seminar 
einige wichtige ethische Probleme behandelt, wobei zunächst der Jurist die 
augenblicklich geltenden Rechtsnormen darstellte und dann der Theologe die 
sich aus dem biblischen Verständnis ergebenden Bewertungsmaßstäbe um
schrieb. Es werden in der aus dem Seminar hervorgegangenen Schrift folgende 
Themen besprochen: die Strafe, die Militärdienstverweigerung, die Entwick
lungshilfe, die künstliche Schwangerschaftsunterbrechung, die Euthanasie. 
Während es der Jurist verhältnismäßig leicht hat, da er nur einen Tatsachenbe
stand zu erklären hat, obliegt dem Theologen die Aufgabe, einerseits das Anlie
gen des positiven Gesetzes zu verstehen, andererseits aber frei von den rechts
soziologisch vorgegebenen Wertungen Hinweise zu einer über der Aktualität 
liegenden Abwägung zu geben. In mancher Hinsicht hat man den Eindruck, als 
ob der Theologe die biblisch vorgezeichneten Orientierungen im Hinblick auf 
die juristische Wirklichkeit interpretiere. So fällt bei der Behandlung der Stra
fe der ungeheure Ernst der Bibel auf, während dann doch im Sinne der augen
blicklichen rechtspolitischen Tendenz, die Sühne in der Strafe abzuschaffen, 
argumentiert wird. Noch stärker steht der Leser unter diesem Eindruck bei der 
theologischen Behandlung der künstlichen Schwangerschaftsunterbrechung. 
Man muß natürlich andererseits dem Theologen zugute halten, daß die vielen 
Gewissensfälle nicht mit kasuistischen Methoden lösbar sind, so daß er am 
Schluß der Überlegungen, die von der biblischen Botschaft ausgingen und die 
praktische Anwendung suchen, leicht im Sinne der in der Gesellschaft leben-
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digen Wertempfindung spricht. Auf juristisch noch unkultiviertem Gebiet 
fühlt sich der Theologe freier, wie dies deutlich aus den Darlegungen über die 
Entwicklungsfrage hervorgeht.

GIROCK, Hans-Joachim — Hrsg.: P a rtn e r vo n  m orgen?
Die hier abgedruckten, von Marxisten und Christen am Südwestfunk gehalte
nen Vorträge befassen sich mit dem Dialog zwischen Christen und Marxisten. 
Trotz des grundsätzlichen Gegensatzes in der Weltanschauung (Atheismus und 
Gottgläubigkeit) sind die Verf. der Auffassung, daß das Gespräch auf politi
scher Ebene geführt werden könne. Der Leser wird sich aber vor Augen halten 
müssen, daß dieses Gespräch vorläufig noch auf einer Ebene geführt wird, wo 
die Christen frei sind. Aus den Zeilen des in Ostdeutschland lebenden evange
lischen Theologen G ü n ter Ja c o b  gewinnt man einen etwas ernüchternden Ein
druck. J. spricht von den Nachteilen, die dem Christen erwachsen, wenn er 
innerhalb eines kommunistisch regierten Staates sein vom Gewissen geforder
tes Nein spricht.

GOLLWITZER, Helmut: D ie reichen  C hristen  un d  d er arm e Lazarus.
G. vertritt im Anschluß an die Weltkirchenkonferenz von Uppsala (Juli 1968) 
die Ansicht, daß der Christ sich unmittelbar aus seinem Glauben heraus mit 
den konkreten politischen Fragen befassen müsse. Wir müßten uns, so meint 
er, freimachen von der Unterscheidung zwischen dem „eigentlichen“ Auftrag 
der Kirche, der in der Verkündigung des Evangeliums bestehe, und der Wahr
nehmung politischer Verantwortung. Bei der politischen Parteinahme der 
Kirche, d.h. ihrer amtlichen Repräsentanten und Organe, müsse als Richtsatz 
gelten, nicht das Interesse der Selbsterhaltung der Kirche, sondern den Frie
den und die Gerechtigkeit in der Gesellschaft im Auge zu behalten. Aus die
sem radikalen Einsatz für die Gestaltung der sozialen Wirklichkeit heraus ver
steht sich die positive Stellungnahme des Verf. hinsichtlich der Forderungen 
der Arbeitnehmer auf Mitbestimmung, der Studentenrevolten wie überhaupt 
der sozialistischen Bewegungen. Er meint, selbst ein Arbeitgeber könne, wenn 
er über seine Nasenspitze hinauszuschauen in der Lage wäre, zur Einsicht 
kommen, daß es bessere, gerechtere Ordnungsmöglichkeiten gebe als die des 
Kapitalismus und daß, langfristig gesehen, sein und seiner Kinder menschliches 
Interesse in einer sozialistischen Gesellschaft besser gewahrt sei als in der 
gegenwärtigen (99).

McCORMACK, Thelma: The P ro tes ta n t e th ic  an d  the sp irit o f  socialism . BJS 
McC. beschäftigt sich mit der Ansicht von R.H. T aw n ey und M. Weber, wo
nach der Protestantismus eine enge Verbindung mit dem Kapitalismus einge- 
gangen sei. Die These wird an sich anerkannt, jedoch mit der Nuance, daß es 
mehr die historischen Umstände waren, weniger die doktrinären Elemente, 
welche diese Allianz zustande brachten. Die Reformation brachte die 
Loslösung von alten Fesseln und schuf so die Dispositionen zu Neuschöpfun
gen im sozialen Leben. Die Reformation als soziale Bewegung stehe heute vor
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neuen Problemen. Diese zu erfassen sei Aufgabe des Protestanten, der sich 
davor bewahren müsse, die Kirche als institutionell irgendeiner sozialen 
Struktur verpflichtet zu betrachten.

RENDTORFF, Trutz — TÖDT, Heinz Eduard: T heologie d er R evo lu tio n .
Die Schrift beschäftigt sich mit dem von R ich ard  S h a u ll vertretenen Gedan
ken, daß das Christentum sich nicht gemäß traditionell geformten Schemen 
für die Entwicklung der Gesellschaft, sondern revolutionär für die Unter
drückten und Entrechteten einzusetzen hat, unbesehen der Erschütterungen, 
die sich daraus ergeben könnten. In seinen zwei Artikeln analysiert T öd t die 
sozialethischen Wertungen, wobei er die Bedeutung der organischen Entwick
lung des Gesellschaftskörpers beachtet wissen möchte und gegen die verein
fachende Aufstellung der Alternative „technische oder soziale Revolution“ 
seine Bedenken anmeldet. Die nicht weniger gründlichen Artikel von 
R e n d to r f f  wollen offenbar nicht so sehr wertentscheidend als vielmehr infor
mativ sein, um dem Leser die weit gespannten Dimensionen des theologischen 
Problems aufzuzeigen. In dem Teil „Materialien“ werden wichtige Texte 
protestantischer wie auch katholischer Herkunft geboten. Die Broschüre ge
hört wohl zu den klärendsten Veröffentlichungen, die bisher zu diesem Thema 
erschienen sind.

STROHM, Theodor: K irch e  u n d  d em o k ra tisch er Sozialism us.
Str. bemüht sich um eine objektive Darstellung des Verhältnisses von Sozialde
mokratie und Protestantismus in Deutschland. Lehrreich ist der Aufweis der 
Entwicklung der Konzentration der Sozialdemokratie auf die eigentlich poli
tischen Fragen einerseits und der analogen Konzentration der evangelischen 
Theologie auf die religiösen Ausgangswerte im politischen Handeln anderer
seits. Daraus ergibt sich, wie Str. ausführt, die Möglichkeit echter Zusammen
arbeit, wobei natürlich vorausgesetzt wird, daß die Sozialdemokratie sich be
wußt bleibt, daß sie bei der Erstellung ihres Arbeitsprogramms von Menschen 
abhängt, welche sich der demokratischen Ordnung aus letzten Wertentschei
dungen heraus annehmen. Str. unterstreicht die Offenheit der Sozialdemo
kratie gegenüber dem Beitrag, den die Kirchen leisten. Wenn in der Darstellung 
der allgemeinen Linien eine ziemlich starke Konvergenz zwischen dem Godes
berger Programm und der politischen Grundanschauung evangelischer Theolo
gen festzustellen ist, so kommen die Differenzen erst eigentlich zum Vor
schein, wo es um die Einzelprobleme geht, vor allem in der Frage der Sozial
hilfe und Wohlfahrtspflege und auf dem bildungspolitischen Sektor. Str. ist 
objektiv genug, diese Differenzen eigens anzumerken.

TÖDT, Heinz Eduard: D as ch ristlich e  V erständnis vom  M enschen im gegen
w ärtigen  sozia len  U m bruch. ZEE
T. stellt sich die alle sozialethischen Erwägungen leitende Frage, ob und wie es 
möglich sei, das Humanum zu bestimmen, um im Hinblick auf die Dynamik 
des gesellschaftlichen Lebens und seiner Strukturen einen festen Orientie-
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rungspunkt zu gewinnen. Zunächst erklärt er, daß eine dauerhafte Norm im 
Sinne des Naturrechts nicht aufgestellt werden könne. Er möchte daher nur 
von Aspekten sprechen, welche unsere Wertabwägungen bestimmen sollten. Er 
nennt drei Aspekte: des Handelns, des Leidens und der Identitätssuche. In der 
Behandlung des ersten Aspektes spricht er von der Gefahr, den homo faber ins 
Zentrum des Bildes vom Humanum zu rücken. Im zweiten Aspekt ist das 
christliche Verständnis für das Leiden und vor allem das Mitleiden ausge
sprochen. Im dritten Aspekt kommt das typisch Christliche zum Ausdruck, 
nämlich die Überzeugung, daß wir in unserem menschlichen Bemühen immer 
dem Risiko des Versagens ausgesetzt bleiben und nur in der Angleichung an 
Christus unsere Identität, d.h. die unsere Persönlichkeit letztgültig festigende 
Kraft zu finden vermögen. Wie aber diese Erkenntnisse in eine praktische 
Formel umsetzen? T. weist hier auf die Notwendigkeit der Zusammenarbeit 
aller einschlägigen Wissenschaften hin, weil nur in der Verbindung von letzten 
Sichten mit praktischen Erfahrungen das jeweils gültige Humanum gefunden 
werden könne.

WALTHER, Christian: T heologie u n d  G esellschaft.
W. stellt sich in dieser Habilitationsschrift (Zürich) die Aufgabe, den Weg der 
evangelischen Theologie zur Sozialethik aufzuzeigen. Er bespricht zunächst 
die Autoren A . v. O ettingen, J . W endland, E. T roeltsch , G. Wünsch, Fr. 
B ru n städ , dann die Vertreter der dialektischen Theologie, die Konzeption von 
E. B ru n n er , die vom Existentialismus herkommenden Theologen, schließlich 
kommt er auf die eigentlichen großen sozialethischen Entwürfe der Ö kum ene, 
H.-D. W endlands, A . R ich s und E. W olfs zu sprechen. Als Gesamteindruck 
stellt man fest, daß sich, abgesehen von den Theologen, welche die christliche 
Kirche als über oder sogar außerhalb allen gesellschaftlichen Lebens stehend 
ansehen, zwei Richtungen abzeichnen. Die eine betrachtet den Auftrag des 
Christen im Hinblick auf die Gesellschaft als Erfüllung der geschichtlichen 
Existenz der Kirche, ohne sich mit der Frage der sozialen Strukturen oder den 
Institutionen zu befassen, während die andere sich bewußt diese Frage stellt 
und abklären möchte, in welcher Weise das Evangelium die Strukturen erfaßt 
und unter Umständen verändert. Die Beantwortung dieser letzten Frage ge
schieht allerdings in verschiedener Form (so deutlich einerseits bei H.-D. 
W endland  und andererseits bei A . R ieh ).

WENDLAND, Heinz-Dietrich: D ie K irch e  in d e r  rev o lu tio n ä ren  G esellschaft. 
Eine Sammlung von 16 Aufsätzen und Vorträgen über verschiedene Gebiete 
der theologischen Sozialethik. Im besonderen verdienen folgende Titel er
wähnt zu werden, weil sie für die Sozialethik von grundlegender Bedeutung 
sind: Über die Einheit von Kirche und Gesellschaft, Kirche und Revolution, 
Der Begriff der „verantwortlichen Gesellschaft“ in seiner Bedeutung für die 
Sozialethik der Ökumene, Nationalismus und Patriotismus in der Sicht der 
christlichen Ethik, Familie, Gesellschaft und Gemeinde in der Sicht der evan-
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gelischen Sozialethik, Der religiöse Sozialismus bei Paul Tillich. Wer den Ar
tikel über den Begriff der „verantwortlichen Gesellschaft“ gründlich studiert, 
hat den Schlüssel zum Verständnis der gesamten Sozialtheologie W.s. Der 
Christ, so sagt W., ist nicht nur für sich selbst und sein Verhalten innerhalb der 
Gesellschaft verantwortlich. Über diese personale Verantwortung hinaus er
kennt W. eine echte soziale, nämlich die Pflicht, auch an den auf die gegebene 
Situation zugeschnittenen Institutionen mitzuarbeiten. Wir finden also hier 
Gedanken, die auf katholischer Seite (Quadragesimo Anno) mit der Unter
scheidung zwischen „Gesinnungsänderung“ und „Zuständereform“ ausge
sprochen worden sind. Nur muß man bei W. beachten, daß er eine viel stärkere 
Dynamisierung der Institutionen befürwortet, als dies auf katholischer Seite 
geschehen ist. Vor allem ist er allen idealtypischen Vorstellungen abhold. Dies 
zeigen besonders seine Ausführungen über die Familie in der modernen Gesell
schaft. Das Christentum sei in eine Welt mit bestimmt geprägten Institutionen 
gekommen; es fand sie vor. W. betrachtet sie aber nicht als Gewalten und 
dämonische oder göttliche Zwingherren. Die Institutionen verlieren, so sagt er, 
ihre absolute Herrschaftsgewalt und ihr metaphysisches Schwergewicht; „alle 
Institutionen werden zeitlich in ihrem Gerichtetsein auf die neue Schöpfung 
und den neuen Menschen, Christus“ (154). In der Familie erkennt W. einen 
von Gott begründeten sozialen Wert. Das Institutioneile der Familie müsse 
jeweils entsprechend den gegebenen weltlichen Bedingungen aus christlichem 
Geiste neu gefunden werden. Die Familie bleibe trotz aller wirtschaftlichen 
und sozialen Wandlungen die „dichteste, zäheste Bindungsmacht“ (155), wel
che die Gesellschaft in ihrer sittlichen Bewandtnis aufzubauen habe. W.s 
Sammlung von Aufsätzen und Reden bedeutet eine vortreffliche Darstellung, 
wie soziale Probleme theologisch behandelt werden sollten.

WENDLAND, Heinz-Dietrich: G rundzüge d er evangelischen S ozia le th ik .
W. zeichnet in dieser aus seinen Vorlesungen entstandenen Veröffentlichung 
die wesentlichen Züge einer Sozialethik, die sich an der christlichen Offenba
rung orientiert. Ausgangspunkt ist der Gedanke an Erlösung und Parousie. 
Alles Denken über die Natur der Sache, über die Vernünftigkeit einer Ordnung 
wird von hier aus beurteilt. Aus dieser Sicht ergibt sich eine sehr beachtens
werte Neubesinnung auf das, was man „Naturrecht“ nennt. Im Hinblick 
darauf, daß das, was der Vernunft entspricht, nie das Endgültige sein kann und 
die Vernunft auch innerhalb ihres begrenzten Bereichs keine autonom gültige 
sittliche Ordnung zu erstellen vermag, bedarf es bei allen sozialethischen Über
legungen des Ausblicks auf das Endgeschichtliche der Offenbarung. W. nimmt 
Kenntnis von der Zerstörung der Naturordnung, von der Trübung des mensch
lichen Gewissens. Die Vernunft mit ihrer Sachgerechtigkeit bewege sich in 
jenem Bereich, in welchem der Antichrist regiert. Ihre Lösungen seien darum 
immer nur Kompromißlösungen. Das weltliche Naturrecht ist gemäß W. eine 
Art Akkomodation an den Sünder (95). Dasjenige, was die menschliche Ver
nunft als weltliche Vernunft (oder: der Sachverstand) erarbeitet, kann aus sich
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keinerlei normative Kraft haben. Es erhält diese nur aus dem Endgültigen. 
Und das ist eben das Endgeschichtliche. W. weiß sich, worauf er übrigens 
eigens hinweist, hierin einig mit Thom as vo n  A q u in . Die private Eigentums
ordnung wird von Thom as als eine Kompromißlösung angesehen im Hinblick 
auf den tatsächlichen, empirisch feststellbaren Individualismus des existieren
den Menschen. Vom endgeschichtlichen Standpunkt aus beurteilt, ist also bei 
der privaten Eigentumsordnung der „Teufel“ miteinkalkuliert. Bis hierhin be
steht wohl zwischen der theologischen Sicht W.s und der des hl. Thom as von  
A q u in  kein Unterschied: Die Theologie der Gesellschaft ist wesentlich ver
schieden von der Naturrechtslehre der Gesellschaft, wenngleich die Theologie 
sich der Naturrechtslehre (verstanden als Vernunftlehre) gegenüber offen 
zeigt. Im weiteren geht es aber um die Frage: Nimmt die Theologie die vom 
Sachverstand vorgeschlagene Gesellschaftsnorm nur in Kauf, weil nun einmal 
der Teufel aus der Welt nicht zu vertreiben ist, oder übernimmt sie ihrerseits 
die von der Vernunft erstellten Normen als echte sozialethische Imperative, so 
daß sie z.B. die private Eigentumsordnung als eine für die diesseitige Welt von 
Gott befohlene Ordnung vorstellt? In der Beantwortung dieser Frage gehen 
die Meinungen auseinander. Hier scheint sich W. eindeutig gegen eine enge 
Verbindung zwischen Theologie und Philosophie auszusprechen. Wie sonst aus 
den Veröffentlichungen von W. hervorgeht, ist er vom Anliegen geleitet, das 
Evangelium gegenüber sozialen Strukturen unabhängig zu sehen. Dies gelingt 
ihm vollständig aufgrund seiner Naturrechtslehre.

11.6 Sozialismus

DJILAS, Milovan: D ie u n vo llk o m m en e  G esellschaft.
Den Verf. vorzustellen, dürfte wohl nicht mehr nötig sein, da ihn der Westen 
durch seine beiden Bücher „Die neue Klasse“ und „Gespräche mit Stalin“ 
hinreichend kennt. In seinem neuen Werk beweist D. zwingend, daß der 
monolithische Kommunismus ein Unding ist, nur möglich, wenn Menschen 
und Völker vergewaltigt werden, und daß ihm nur dort ein vorübergehender 
Erfolg beschieden sein kann, wo er eine revolutionäre Phase in der Entwick
lung von der vorindustriellen zur industriellen Gesellschaft darstellt. Das 
mutige Buch ist ganz im Stil des persönlichen Erlebnisses geschrieben. Der 
Leser dieser ernst zu nehmenden Kritik am marxistischen und leninistischen 
Kommunismus versucht natürlich, hinter diesen kämpferisch mutigen Äuße
rungen das Ordnungsbild des Verf. zu erraten. Grundgedanke ist die Freiheit, 
die Freiheit auf allen Gebieten, politisch, sozial und wirtschaftlich, also auch 
die Freiheit zu Besitz. Also auch Privateigentum als Ordnungsprinzip? D. 
sieht das Privateigentum im Rahmen der industriellen Entwicklung des 
Westens. Wenn nur die Freiheit gewahrt wird, dann spielt die Frage nach 
Eigentum, so scheint es, keine Rolle mehr. Die Form der Organisation der 
Produktionsmittel wird der Entwicklung überlassen. In Übereinstimmung mit
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diesem Vertrauen auf die Entwicklung zur Freiheit ist der Verf. auch der 
Überzeugung, daß die Entwicklung auch im Osten zur Überwindung der Par
teidiktatur hinneigt. Nur aus diesem Vertrauen heraus kann D. erklären, daß 
er gegen die Anwendung revolutionärer Formen und gewaltsamer Mittel im 
Kampf gegen den Kommunismus sei (239).

ECKERT, Hugo: L ibera l- o d e r  S o zia ld em o k ra tie .
An einem Brennpunkt der süddeutschen Arbeiterbewegung (Nürnberg) zeigt 
E., wie Kirche, Staat und Parteien ihre Aufmerksamkeit in steigendem Maße 
der Arbeiterschaft zuwandten. Dabei geht er im besonderen der Frage nach, 
warum schließlich die sozialdemokratische Arbeiterbewegung alle anderen in 
den Schatten stellte. Obwohl die gründliche Studie rein geschichtlichen 
Charakter trägt, bringt sie doch sehr viel lehrreiches Grundsatzmaterial zutage. 
Die kirchlichen Bemühungen waren zu sehr an die traditionellen Strukturen 
gebunden, als daß sie eine soziale Revolution hätten einleiten können, wie sie 
eigentlich erforderlich war. Erst recht verstand es der Staat nicht, seine 
Gesetzgebung aus den alten Ketten zu befreien. Natürlich kann man die Ver
antwortlichen von damals entschuldigen, weil sie noch keine Ahnung von 
grundsätzlicher Umstrukturierung hatten. Andererseits trifft sie doch der Vor
wurf, das polititsche Wagnis nicht unternommen zu haben.

EICHLER, Willi: W eltanschauung u n d  P o litik .
Die Sammlung von Reden und Aufsätzen des Sozialdemokraten E. gibt einen 
guten Einblick in die geistigen Grundlagen der Sozialdemokratischen Partei 
Deutschlands (SPD). Die einzelnen Teile werden von den mitwirkenden 
Herausgebern kurz eingeleitet. Vom grundsätzlichen Gesichtspunkt aus sind 
wohl die beiden Teile „Der Weg nach Godesberg“ und „Bildungspolitik in 
unserer Zeit“ bedeutungsvoll. Nicht zu übersehen sind allerdings die Aufsätze 
über die „Gefährten“, vor allem nicht der über L eo n ard  N elson. Entscheidend 
ist die Grundthese von der Demokratie als einer gemäß bestimmten Grund
regeln gemeinsamen Handelns funktionierenden politischen, weltanschauungs
neutralen Einrichtung. Wie im Godesberger Programm so wird auch hier 
erklärt, daß die private Wertbildung als Motiv der politischen Meinung in
sofern nichts mit den demokratischen Grundnormen zu tun hat, als diese 
angenommen werden können, ohne daß man metaphysische Bereiche in 
Anspruch nimmt. Nun muß man allerdings bedenken, daß eine Partei nicht 
das Volk ist. Jede Partei erstellt einen Entwurf der Gemeinwohlkonzeption für 
die konkrete politische und soziale Situation. Und hierbei spielen die sozial 
gültigen Wertüberzeugungen eine entscheidende Rolle, es sei denn, man mache 
die Demokratie selbst zur Weltanschauung. Dies scheint nun tatsächlich in 
diesem Buch etwas der Fall zu sein. Damit wäre aber die Gefahr der Einheits
partei heraufbeschworen.
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HILDEBRAND, Wigbert: D er M ensch im G o desb erger Program m  d er SPD.
H. versucht in irenischer Weise die Lehrpunkte des Godesberger Programms 
der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands zu interpretieren, indem er alle 
Ansätze, die auf eine Trennung von alt-marxistischen Ideen hinweisen, aner
kennend hervorhebt. Diese Einstellung der Interpretation zeugt von mensch
lichem Gefühl für denjenigen, der sich aus einer in den Augen der freien Welt 
etwas schlecht renommierten Vergangenheit herausarbeiten möchte zum 
Miterbauer einer demokratischen Gesellschaft. Vom pädagogischen oder, 
wenn man will, seelsorglichen Standpunkt aus ist diese Art der Auslegung, die 
stets zugunsten des andern spricht, anerkennenswert. Vom wissenschaftlichen 
Gesichtspunkt aus würde man allerdings einen stärkeren kritischen Sinn erwar
ten. H. zeigt, wie die SPD zur Volkspartei hinstrebte und so die klassenkämpfe
rische und revolutionäre Orientierung aufgab. Er beschäftigt sich besonders 
mit der Darstellung des demokratischen Geistes der SPD. Er findet auch in der 
Kulturpolitik der SPD keinen Grund zu ernster Kritik. Das einzig 
Tadelnswerte — und dieses wird nicht als alarmierend bezeichnet — findet H. 
im Fehlen einer echten Autoritätskonzeption. H. rührt hier an einen Punkt, 
den er sich wohl näher hätte ansehen müssen. Daß ihm bei diesem Fehlen 
nichts aufgefallen ist, rührt von seiner unbewußt zugrunde gelegten Definition 
des demokratischen Staates her. Ohne Kritik nimmt H. die Anschauung hin, 
die Demokratie sei für den Sozialismus kein Weg mehr, sondern das Ziel. Das 
Ziel ist naturgemäß durch Werte charakterisiert. Und diese Werte solLn in der 
Demokratie selbst liegen, wie H. ausführt, näherhin in der von ihr verteidigten 
Menschenwürde, die ihren Ausdruck erhält in der Freiheit und in der Gerech
tigkeit. Nun sagt aber H. selbst, daß weder die Freiheit noch die Gerechtigkeit 
im Godesberger Programm eine Definition erhalten (82). Das heißt doch im 
Grunde nichts anderes, als daß die Werte nicht bestimmt sind. Man mag dann 
von Partnerschaft und Solidarität reden wie immer. Die Demokratie als 
Staats-“form” ist eben noch nicht Staat. Sie ist eine politische Organisation, 
die ihre staatliche Inhaltlichkeit aus der gesellschaftlichen Ordnung beziehen 
muß. Die politischen Parteien, obwohl auf politischer Ebene tätig, entstam
men dem sozialen Raum. Sie sind die letzten Instanzen, welche aus diesem 
heraus die wertgefüllte Gemeinwohlkonzeption in die Politik hineintragen 
(natürlich unter Wahrung der demokratischen Grundregeln), um so aus der 
Demokratie einen echten Staat zu machen, d.h. eine Gesellschaft im abgerun
deten Sinne, ausgerüstet mit Autorität, die gültig wird für alle. Aus diesem 
Grunde ist /. M essner (Naturrecht) beizupflichten, der die politischen Parteien 
in die soziale Ordnung hineinverlegt. H. mißkennt alle diese Zusammenhänge 
vollständig. Sonst könnte er nicht erklären, auf der politischen Arena dürften 
keine weltanschaulichen Gegensätze verfochten werden. Das heißt doch nichts 
anderes, als daß die Politik überhaupt wertneutral sei. Wie soll aber ein Staat 
zustande kommen, wenn darin keine letzten Werte vertreten werden? Denn 
unter weltanschauungsfrei versteht H. eben die Freiheit von letzten Werten. Es 
ist nur verwunderlich, daß H. überhaupt Autorität für den Staat vertritt. Denn
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diese gibt es eben nur im Namen von letzten Werten. Diese können sehr gut 
vertreten werden, ohne daß man die demokratischen Grundregeln mißachtet. 
Wer der Partei die Vertretung von letzten Werten, näher gesagt die Ver
tretung einer bestimmten, definierten Gerechtigkeit verbietet, macht aus 
dem wertfreien Programm eine Weltanschauung. Das hat H. gründlich über
sehen.

11.7.2 Marxismus-Leninismus (Sovietica)

BOECK, Hans: E thische P rob lem e d e r  sozia listischen  F ührungstätigkeit.
Das Buch dient ausgesprochen propagandistischen Zwecken. Dennoch wird 
man es zur Kenntnis nehmen müssen, um zu verstehen, was man heute im 
Osten unter sozialistischer Ethik versteht. Die Frage nach der Ethik stellt sich 
für den Sozialisten aus „der Notwendigkeit, die objektiven Gesetzmäßigkeiten, 
die der sozialistischen Produktions- und Lebensweise zugrunde liegen, allseitig 
zu erforschen und im Prozeß der Vollendung des sozialistischen Aufbauwerkes 
mit maximalem Effekt zu nutzen“ (85). Konsequent zu dieser Finalisierung 
des sittlichen Handelns durch die sozialistische Gesellschaftsordnung spricht 
B. immer vom Gewissen der sozialistischen Persönlichkeit. Selbstredend ist 
auch diese finalisiert. „Ihre Ausbildung durch alle Menschen oder die Mehrheit 
der Bürger eines sozialistischen Staates erfolgt in einem langwährenden 
Prozeß, in dem die ganze Masse des Volkes die bürgerlichen Überreste im 
Bewußtsein abstreift und die bürgerlichen Traditionen und Gewohnheiten 
auf allen Gebieten des Lebens überwindet“ (175).

DEBORD, Guy: L a so ciété  du  sp ectacle.
Für D. ist das Leben der Gesellschaft von heute, in welcher die kapitalistische 
Produktionsweise herrscht, ein „Schauspiel“ . Das Buch ist eine eigenartig an
mutende Zusammenstellung von Aphorismen eines im historischen Materialis
mus denkenden Verfassers über die Entfremdung des Menschen von sich selbst 
im Kapitalismus.

GIRARDI, Giulio: M arxism us u n d  C hristen tum . — M arxism e e t  christianism e. 
Das Buch ist eine Sammlung von Essais, die sich alle mit der Frage befassen, 
inwieweit der Christ mit Marxisten Zusammenarbeiten könne. Bei aller Reser
ve vom Standpunkt der Theorie aus ist G. für die Praxis optimistisch. Er hofft, 
daß das Menschliche im Marxismus mit der Zeit den institutionellen Marxis
mus überwinden werde. Auf katholischer Seite wünscht G. besonders bezüg
lich der Lehre vom Privateigentum als einer naturrechtlichen Institution eine 
größere Offenheit. Er weist auf die Verengung der Sicht durch die Eigentums
konzeption L eos X III. (Rerum Novarum) hin. Diese Einsicht dürfte heute 
unter katholischen Sozialphilosophen allgemein sein. Wenn G. aber im An
schluß daran aus dem Begriff der Arbeit auf das Mitbestimmungsrecht der
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Arbeitnehmer an der wirtschaftlichen Entscheidung im Unternehmen schließt, 
dann müßte er doch ausdrücklich erklären, daß er diese Folgerung ebenfalls 
nur im Zusammenhang mit einer ganz konkreten Wirklichkeit, nämlich dem 
heutigen Wirtschaftsrecht (Aktienrecht) zu formulieren vermag, also genau so 
unter dem Zeitmoment steht wie L eo XIII. damals bezüglich der Eigentums
auffassung. Der erste logische Schritt, den er aus der Forderung der Rettung 
der Person hätte tun müssen, wäre die Frage nach der entsprechenden Wirt
schaftsordnung und dem sich daraus ergebenden Wirtschaftsrecht gewesen. 
Vielleicht wäre er dann auf Ordnungsvorstellungen der Wirtschaftspolitik 
gestoßen, die auf der niederen Ebene des Unternehmens das theologisch nicht 
begründbare Mitbestimmungsrecht illusorisch macht. Die französische Aus
gabe des Buches enthält am Schluß ein Nachwort aus der Feder von R og er  
G a ra u d y , der sich mit den Ausführungen G.s über das marxistische Menschen
bild kritisch auseinandersetzt.
HOLZ, Hans Heinz: U topie u n d  A narch ism us.
In der Ablehnung der Klassengesellschaft und in der marxistischen Ideologie 
einer in weiter Sicht kommenden unterschiedlosen Gesellschaft ist H. mit H. 
M arcuse einig. Dagegen lehnt er dessen geschichtslose Anwendung marxisti
scher Erwartungen auf die Wirklichkeit ab. Geschichtslos, d.h. in der Formu
lierung von H. „von der dialektischen Bewegung des historischen Prozesses 
abgelöst“ ist jede Erwartung, „die ein erstrebtes Optimum unter Überspringung 
der gesellschaftlichen Zwischenstufen zu verwirklichen fordert“ (68). H. 
mahnt zur Geduld im Hinblick auf die Sicherheit der dialektischen Bewegung 
der Geschichte. „Die Reaktionen der Mehrheit der Bevölkerung auf studen
tische Aktionen in der Bundesrepublik und der Ausgang der Wahlen im Juni 
1968 in Frankreich, die offensichtlich von einem weit verbreiteten Sicher- 
heits- und Ruhebedürfnis beeinflußt waren, haben gezeigt, daß der Funke der 
Revolte noch nicht auf die Massen überspringt“ (130).Dem, was H. auf S. 112 
bezüglich der Entwicklung in der Sowjetunion sagt, möchte man die Haltung 
der Sowjetunion gegenüber der Tschechoslowakei entgegenhalten. H. spricht 
dort vom „Abbau von Machtmonopolisierungen in der Sowjetunion seit 
1950“. Daraus schließt er, „daß es sinngemäß ein stufenweises Fortschreiten 
zum Sozialismus gibt, parallel zu der Reife der ökonomischen Bedingungen 
und des Bewußtseins“ (112).

JOHN, Erhard: P rob lem e d er K u ltu r  u n d  d e r  K u ltu ra rb e it.
Soll der Marxist zunächst die im Sinne des historischen Materialismus verstan
dene Kultur vorbereiten und erst daran anschließend die politische Revolution 
verwirklichen oder soll er umgekehrt vorgehen? Das ist im Grunde die Frage, 
um die es J. geht. Er unterstreicht die Einheit des wirtschaftlichen, kulturellen 
und politischen Lebens. Diese Auffassung ist eine Folge aus der Ansicht, daß 
die Arbeit (im marxistischen Sinne verstanden) bei der Kulturentwicklung der 
Menschheit eine wesentliche Rolle spielt und daß die materielle und die 
geistige Kultur (Kunst, Wissenschaft, Moral usw.) wie auch die politische
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Organisation nur Teilaspekte ein und derselben Kultur darstellen. Mit W. L ieb 
k n ech t erklärt J., daß jede Kultur und jede Bildungsarbeit der politischen 
Agitation dienen müssen, daß sich die Arbeiterklasse darüber klar sein müsse, 
daß sie nur dann Zutritt zu den Gütern der Kultur und Bildung erhalte, wenn 
sie die kapitalistische Gesellschaft und ihren Staat beseitige und ihre eigene 
Staatsmacht schaffe sowie eine neue Gesellschaft aufbaue.

KAUTSKY, John H.: C om m unism  an d  the P o litics o f  D evelop m en t.
K. behandelt die neuen Nuancen des sowjetischen und chinesischen Kommu
nismus und die aus der Neueinstellung folgende internationale Politik. Die 
Industrialisierung, so erklärt K., hat die Vertreter des Marxismus-Leninismus 
belehrt, daß die Verbreitung des Kommunismus auch einen anderen Weg als 
den der Weltrevolution zu gehen vermag. Man gibt sich zufrieden, zunächst 
einen nationalen Kommunismus in den Entwicklungsländern einzuleiten, 
indem man deren intellektuelle Schicht auf die materiell-wirtschaftlichen 
Erfolge der kommunistischen Staaten hinweist. Tatsächlich seien diese in 
erster Linie durch den rein quantitativ-wirtschaftlichen Fortschritt zu faszi
nieren, so daß der Westen im Vergleich zum Osten in ihrem Urteil schlechter 
abschneide. Die Intellektuellen in den Entwicklungsländern seien mit dem 
alten Slogan der Ausbeutung durch die Bourgeoisie nicht zu gewinnen.

KOFLER, Leo: P ersp ektiven  des rev o lu tio n ä ren  H um anism us.
Der Autor gehört seiner eigenen Ausdrucksweise nach „einer Richtung an, die 
positiv durch die dialektische Methode, negativ durch die Opposition gegen die 
empirische Soziologie und die sie letztlich begründende positivistische Philo
sophie bestimmt ist“ (5). Er kritisiert den Kapitalismus wie auch die die 
kapitalistische Wirtschaftsordnung begründende westliche Demokratie. In den 
im Westen verteidigten Ordnungsprinzipien sieht er Leerformeln, deren Inhalte 
nicht Gleichheit bewirken, sondern Klassenunterschiede zementieren. In der 
Naturrechtslehre spreche man vom Recht als solchem, vom Staat als solchem, 
vom Vertrag als solchem, meine aber de facto die gegebene Ordnung. Die 
Moral sei nicht die angegebene allgemeingültige Moral, sondern die Moral der 
Klassengesellschaft. K. proklamiert die Planung auf allen Ebenen, der wirt
schaftlichen wie auch der kulturellen. Er glaubt, daß der diktatorische Zen
tralismus kein unvermeidliches Element der Planwirtschaft sei. Interessant ist 
hierbei, daß K. die Planwirtschaft als solche meint und sie gegen die in Ruß
land durchgeführte Planwirtschaft abgrenzen möchte. Wenn man der real
historischen Betrachtungsweise von K. treu bleibt, steht man vor der Frage, ob 
es angängig ist, die bis heute aufweisbaren Planwirtschaften zu ignorieren, um 
ein Idol der Planwirtschaft als solcher zu erstellen.

KOLAKOWSKI, L'eszek: D er M ensch o h n e  A lte rn a tiv e .
In dem viel besprochenen Buch, das eine tief durchdachte marxistische Kritik 
des heute in verschiedenen Staaten verwirklichten Marxismus ist, dürfte wohl 
der Teil über „Gewissen und sozialer Fortschritt“ als Schlüssel zum Verständ-



368 I. Die Prinzipien der Gesellschaftslehre

nis betrachtet werden. K. verteidigt das sittliche Verantwortungsbewußtsein 
als den einzelnen Menschen zu innerst angehenden Auftrag. Er trennt das 
sittliche Urteil scharf gegen das historische Urteil ab. Zwar ist er überzeugt, 
daß jedes sittliche Urteil determiniert sei. Dennoch enthebe diese Determi- 
nierung den einzelnen Menschen nicht seiner Verantwortung. Die praktische 
Entscheidung werde in einer Welt getroffen, die durch die Kategorie des 
Sollens, nicht die des Seins bestimmt werde. „Diese beiden Kategorien charak
terisieren zwei Haltungen und zwei verschiedene Auffassungen der Wirklich
keit, wobei wir ständig bemüht sind, den immer wieder abreißenden Kontakt 
zwischen ihnen herzustellen“ (110). Auf die Frage, wie man erreichen könne, 
daß die Alternative zwischen Sollen und Sein nicht zu einer Alternative zwi
schen Utopismus und Opportunismus werde, antwortet K., daß das Sollen nur 
der Ausdruck eines gesellschaftlichen Bedürfnisses sei, daß es also darauf an
komme, sich für solche Werte zu entscheiden, die als lebendiger Bestandteil 
des sozialen Bewußtseins die Kraft der Transposition in die Wirklichkeit be
sitzen. Im Grunde sucht hier K. nach jenen ins menschliche Gewissen hinein
gelegten Forderungen („Bedürfnissen“), die bei allem historischen Wandel sich 
immer als real erwiesen haben und erweisen werden. Diese Wertmaßstäbe 
dürfen gemäß K. aber nicht als abstrakt erkannte Prinzipien aufgefaßt werden. 
Damit würde man dem Mißverständnis erliegen, daß sich sittliche Verhaltens
weisen in Programmen formulieren ließen.

MARCUSE, Herbert: Id een  zu  e in e r k ritisch en  T heorie d er G esellschaft.
Das Buch enthält einige bereits früher veröffentlichte Aufsätze M arcuses. Im
mer wieder kommt das Grundanliegen des Autors zum Vorschein: durch Kri
tik an der jetzigen Form der Industriegesellschaft die Umrisse einer zu schaf
fenden wirklich humanen Gesellschaftsordnung aufleuchten zu lassen. Im Zen
trum der Kritik steht die in der heutigen Gesellschaftsorganisation implizierte 
Auffassung der Wissenschaft als einer Theorie des operationeilen Denkens und 
Handelns. In dieser Konzeption gibt es keine wesentliche Verbindung zwi
schen dem Humanen und der Wissenschaft. Dieser Wissenschaftsbegriff ist 
nach M. sowohl Ursache als auch Wirkung der derzeitigen auf der Heterono- 
mie des Individuums aufbauenden Organisation der Industriegesellschaft. Die 
wahre Autonomie und Freiheit des Individuums, wie sie der Autor in Anleh
nung an M arx  versteht, kann nur durch eine die Gesellschaft in ihrer Ganzheit 
einschließende wesentliche Rationalität gesellschaftlicher Organisationen er
reicht werden. M. kritisiert also die derzeitige Form der Rationalität in der 
Industriegesellschaft, die als rein funktionale Rationalität das Wesentliche des 
Menschen nicht einzuschließen vermag und dadurch zum Ursprung des negativ 
zu bewertenden Phänomens der Überflußgesellschaft wird.
Von der Idee der menschlichen und gesellschaftlichen Rationalität her gesehen 
kann M. durchaus Recht gegeben werden; müssen wir uns doch von einem 
vernünftigen Standpunkt aus fragen, wofür wir überhaupt wirtschaften und 
produzieren, welchen Sinn das Gerede von der Wünschbarkeit des andauern-
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den Wirtschaftswachstums haben soll. In der Realität, d.h. in dem politischen 
Problem der Verwirklichung dieser wesentlichen Rationalität, ergibt sich dann 
allerdings die Frage: Wer besitzt das Wissen um diese inhaltlich definierte 
Rationalität und wer hat die Kompetenz, sie in die Realität umzusetzen? Da 
es nicht anzunehmen ist, daß die Menschheit in der Formulierung der inhaltli
chen Rationalität je auf einen gemeinsamen Nenner kommt — es sei denn, sie 
werde mit totalitären Mitteln auf diesen gemeinsamen Nenner gezwungen —, 
besteht die politisch beste Lösung wohl doch darin, den Inhalt der gesell
schaftlichen Rationalität weitgehend zu funktionalisieren, d.h. zu formalisie
ren. In dieser Perspektive erscheint uns die Gesellschaftsvorstellung M.s als 
reine Ideologie, die die Idee des autonomen Menschen höchstens in einem 
totalitären System verwirklichen könnte, was natürlich ein Widerspruch in sich 
wäre. Die eigentlich berechtigte Frage an unser heutiges Gesellschaftssystem 
liegt in der Frage nach dem Ausmaß der Funktionalisierung des Rationalitäts
begriffs, d.h. nach der Bestimmung des für jede Gesellschaftsordnung notwen
digen Minimums einer inhaltlich definierten Rationalität, ohne welche auch 
die Politik einer funktional geordneten Gesellschaft nicht zur Freiheit des 
Menschen führt; denn Freiheit ist rein formal nicht zu begreifen, sie muß in 
ihrer wesentlichen Bedeutung definiert werden.

MARXISMUSSTUDIEN. Fünfte und Sechste Folge.
Die fünfte Folge beginnt mit einem 84 Seiten umfassenden Artikel von G. 
R o h rm o se r, worin der Verf. einen Überblick gibt über die Kritik, die der 
Marxismus in seiner Geschichte durch sich selbst und auch von außen erfahren 
hat. R. behandelt die Kontroverse L. L andgrebe — J .  H aberm as, G. L ukács, E. 
B loch , L. K o lak o w sk i, J.-P . S a rtre , A . G ehlen, A . K ő jév é , M. H eidegger, C arl 
S ch m itt, H annah A re n d t, H. M arcuse. Den marxistischen Revisionismus in 
Polen stellt Z .A . Jo rd a n  dar. P. V ran ick i berichtet über den augenblicklichen 
Stand der ideologischen Diskussion in Jugoslawien. F.-C hr. S ch ro e d er behan
delt Krieg und Koexistenz im Streit zwischen Moskau und Peking. Etwas 
außerhalb des Marxismus-Themas, dieses aber doch streifend und im Grunde 
den Marxismus treffend, steht der wirtschaftspolitisch vorausschauende Auf
satz von G. S ie b e rt über „Sozial-ökonomische Möglichkeiten, Probleme ihrer 
Verwirklichung“.
Der folgende Band (6. Folge) dürfte von keinem Sozialphilosophen übersehen 
werden. In seinem Artikel über die Marxismus-Diskussion in der ökumeni
schen Bewegung behandelt H.E. T öd t die Frühzeit der Marxismus-Diskussion 
von 1925—1934, die Epoche des Nationalsozialismus und Faschismus, vor 
allem die Diskussion auf der Weltkirchenkonferenz von Oxford 1937, die 
Epoche des „Kalten Krieges“, vornehmlich auf der Weltkirchenkonferenz von 
Amsterdam 1948, und schließlich die gegenwärtige Diskussion auf der Genfer 
Welt-Konferenz für Kirche und Gesellschaft 1966. „Der historische Ort des 
Marxismus in Lateinamerika“ ist Gegenstand der Studie von I. S o te lo . Sehr 
beachtenswert sind die Ausführungen von H. B räk er „Die religionsphilosophi-
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sehe Diskussion in der Sowjetunion“. Es sei hierbei besonders auf die sowje
tische Kritik an der protestantischen Theologie der Gegenwart hingewiesen 
(131 ff.). Wer wissen will, was der Marxist unter „Religion als Privatsache“ 
versteht, muß die Ausführungen des Jugoslawen B. BoZnjak lesen. Der Dialog 
zwischen Marxisten und Christen über theoretische Fragen scheint keinen 
anderen Zweck verfolgen zu können, als sich gegenseitig kennen zu lernen. 
Das Religionsverständnis des Marxisten ist offenbar wesentlich von dem der 
Christen verschieden, wenigstens jener Christen, die es als ihren Auftrag erach
ten, die Gesellschaft im Sinne des Christentums konstruktiv zu gestalten. Die 
Religion wird einzig verstanden als die psychologische und metaphysische 
Reaktion auf die Sterblichkeit des Menschen (170). M. P rucha  versucht, die 
technische Wissenschaft und die Philosophie aufeinander abzustimmen in dem 
Sinne, daß er die Philosophie dem geschichtlichen Denken annähert. Im Sinne 
von M. H ork h eim er ist der Artikel „Kritische und analytische Theorie“ von A. 
W ellm er abgefaßt.

RUPPRECHT, Frank: Id ea l u n d  W irklichkeit.
Anliegen dieser Schrift ist es, „das Verhältnis von Ideal und Wirklichkeit und 
die Rolle der gesellschaftlichen Ideale im ideologischen Klassenkampf unter 
dem allgemeinen Gesichtspunkt der wissenschaftlichen Philosophie des 
Marxismus-Leninismus darzulegen“ (11). Im besonderen sei hingewiesen auf 
die Ausführungen über die Gemeinsamkeit der humanistischen Ideale des 
Christentums und des Sozialismus (118 ff.). R. wendet sich gegen das Reli
gionsverständnis des kapitalistischen Westens. Er erklärt ausdrücklich, daßein 
Sozialist keine spezifisch religiösen Ideale anerkennen könne (121). „Gegen
über solchen phantastischen Idealen wie dem des Opfertodes eines Erlösers für 
die ganze Menschheit, des passiven Duldens und Harrens, des mönchischen 
Asketismus u.a. sowie für die spezifische Erklärung religiöser Ideale als Offen
barungen* kann ein Kommunist kein Verständnis aufbringen“ (121).

SCHAFF, Adam: Le m arxism e e t  V lndividu.
Der polnische Marxist verlangt ein neues Durchdenken des Marxismus. Er 
tadelt an den kommunistisch organisierten Staaten die Interpretation der 
marxschen Doktrin in dem Sinne, daß die Entfremdung der Arbeit durch die 
Aufhebung des Privateigentums beseitigt wäre. Der arbeitende Mensch sei in 
den kommunistischen Staaten immer noch entfremdet. Sch. fordert im Hin
blick auf die volle Verwirklichung eines marxistischen Humanismus eine Neu
orientierung an der eigentlich marxistischen Staatsidee.

SCHRÖDER, Dieter: D ie K rise  d er m arxistisch-len in istischen  S taa tsth eo rie .
Der Verf. vertritt in dieser gründlichen Studie die Auffassung, daß die Frage 
nach dem „wirklichen“ oder wahren Staat und die Kritik an dem zu M a rx ‘ 
Lebzeiten sich als Staat gerierenden Apparat ein zentrales Thema des M arx
schen Werkes sei, daß darum die allgemeine Interpretation der Doktrin vom
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Absterben des Staates und die daraus gefolgerte Staatsfeindlichkeit von K. 
M arx  auf ein Mißverständnis zurückzuführen sei, an dem Fr. Engels schuld sei. 
Der rein instrumentale Charakter des Staates, der den Kernpunkt der Engel- 
schen Staatslehre ausmache, sei für L enin  ein willkommenes Argument gewe
sen, den Grundsatz der unumschränkten Staatsgewalt im Sinne seiner und 
seiner Partei Zielsetzungen anzuwenden. Solange die marxistisch-leninistische 
Staatstheorie sich nicht auf ihre eigentlichen Quellen besinne und die M arx- 
sche Idee der wahren Staatlichkeit nicht wieder aufnehme, werde die an ihr 
orientierte Politik nichts anderes sein als Parteityrannei.

SOARES, Glaucio A.D.: M arxism  as a g e n e ra l so cio log ica l O rientation. BJS 
S. wendet sich sowohl gegen jene, welche im Marxismus eine überholte Gesell
schaftstheorie sehen, als auch gegen jene, die gläubig die Verelendungstheorie 
annehmen. Er sieht im Marxismus vielmehr eine Grundeinstellung zur gesell
schaftlichen Wirklichkeit, die man jeweils neu formulieren müsse. M arx  habe 
nicht behauptet, die Wirtschaft sei das einzige Element, welches die gesell
schaftliche Entwicklung und Kultur bestimme, sondern nur, sie sei ein haupt
sächlicher Faktor.

11.9 Individualismus, Liberalismus, Pragmatismus

LUKES, Steven: M eth o d o lo g ica l ind ividualism  reconsidered . BJS
L. wendet sich gegen die soziologische Theorie, daß man von gesellschaft
lichen Phänomenen nur insoweit reden könne, als man auf das Individuum als 
das verursachende Subjekt zurückgreife. Er hat hierbei besonders F .A . H ayek  
und K .R . P o p p er im Auge. L. meint, man brauche durchaus kein Ganzheits
theoretiker zu sein, um zu erkennen, daß es eine soziale Wirklichkeit gibt, die 
sich in Begriffen, die sich nur auf die Individuen beziehen, nicht mehr aus- 
drücken ließe.



II.

RECHTSPHI LOSOPHIE

2.2 Rechtstheorie

BICKEL, Dietrich: Ü ber d ie U nm öglichkeit eines G ru n dsatzes d er G le ich b e
handlung im  A rb e its re ch t.
Die Schrift liest sich wirklich spaßig, da B. mit logischer Findigkeit beweist, 
daß von einem Gleichbehandlungsgrundsatz im deutschen Gesetz keine Rede 
ist, daß seine „Rechtfertigung“ lediglich der Gerichtspraxis oder der Rechts
lehre entstammt. B. sucht auch zu beweisen, daß der Gleichbehandlungsgrund
satz selbst naturrechtlich keine genügende Grundlage habe. Er geht davon aus, 
daß der Gleichbehandlungsgrundsatz als Rechtsnorm nur einen Sinn hat, wenn 
die betreffenden Subjekte, die gleich behandelt werden sollen, nicht schon 
vorher subjektive Rechte besitzen. Denn wenn es sich um eine gesetzliche 
Norm handeln solle, dann müsse man das Recht auf Gleichbehandlung eben 
aus dem Gesetz, nicht aus einem vor dem Gesetz liegenden Recht ableiten. 
Eine allgemeine positivrechtliche Formulierung eines Gleichbehandlungs
grundsatzes sei unmöglich, denn immer handle es sich um bestimmte 
Gesichtspunkte oder um Teilbereiche des Arbeitnehmers als Person. Wenn 
man also schon an eine positivrechtliche Fassung des Gleichbehandlungsgrund
satzes denken wolle, müsse man genau spezifizieren, welche Ansprüche von- 
seiten des Arbeitnehmers als gleiche zu betrachten seien.

FORSTHOFF, Ernst -  Festgabe: FESTGABE FÜR ERNST FORSTHOFF 
ZUM 65. GEBURTSTAG.
Die sechs Beiträge behandeln verschiedene Gebiete des Staatsrechts. W ilhelm  
G. G rew e  beschreibt in seinem Artikel „Diplomatie als Beruf“ die sozial
ethischen Probleme und den Bildungsweg des Diplomaten. Unter „Diploma
tie“ versteht G. die Ausführung der auswärtigen Politik eines Landes durch die 
dazu berufenen Personen. Bei diesen Personen handelt es sich naturgemäß in 
erster Linie um die Angehörigen des auswärtigen Dienstes. An lehrreichen 
Beispielen aus der Geschichte zeigt G. die Gewissenskollision auf, in welcher 
sich ein Diplomat, der wesentlich „ausführendes“ Organ ist, befinden kann, 
wenn er politisch anders orientiert ist als sein Minister. — R om an S ch n u r geht 
dem in der Rechtsdogmatik gebrauchten Begriff der „herrschenden Meinung“ 
nach. —P ro d ro m o s D agtog lou  behandelt die Frage, inwieweit die Verwaltung,



2.2 Rechtstheorie 373

die nicht „erkennt“, wie die Justiz, sondern „handelt“ und infolgedessen 
selbst „Partei“ ist, unparteiisch sein könne. — Für die Entwicklung des Be
griffs der Souveränität sind die Ausführungen von K a rl D oehrin g  bedeutungs
voll. D. geht von der immer häufiger werdenden Tatsache aus, daß Staaten 
internationale Organisationen begründen, an welche sie Entscheidungsbefug
nisse abtreten, so daß ihre Selbständigkeit selbst eingeschränkt ist. — In welchen 
Engpaß der privatrechtliche Sektor durch die staatliche Raumplanung, die oft 
genug selbstmächtig vorgeht, geraten ist, geht aus dem gründlichen Artikel von 
W illi B lüm el hervor (Raumplanung, vollendete Tatsachen und Rechtsschutz). 
— Die Frage, welche Rechtsqualität und Rechtswirkung den Verwaltungs
normen zukommt, bespricht H ans K lein .

KRATZSCF1, Dietrich: G ren zen  d e r  S tra fb a rk e it  im N o tw eh rrech t.
Das Thema dieses Buches steht in engstem Kontakt mit der Frage, wie das 
Individualrecht erklärt werde. Der aus der liberalen Naturrechtslehre stam
mende Grundsatz, daß das Recht dem Unrecht nicht zu weichen brauche, 
sieht die Begründung der Notwehr in der Verteidigung eines gewissermaßen 
isoliert dastehenden Individualrechts. Mit Recht befaßt sich K. in dieser 
gründlichen Studie eingehend mit der Begründung des Rechts überhaupt. Er 
entzieht sich hierbei auch nicht der tiefer liegenden Frage der Erkenntnis
kritik. Da der einzige Zweck des Rechts der Mensch sei, so erklärt K., bilde 
seine empirisch feststellbare Natur den Ausgangspunkt allen Rechts. Das 
Menschenbild ergebe sich nicht aus der Erkenntnis einer abstrakten Natur. Das 
Bild des Menschen sei das eines weltoffenen Wesens, dem auf der einen Seite 
die Entfaltung der eigenen Persönlichkeit im wesentlichen selbst überlassen 
sei, das zum anderen aber in vielfacher Hinsicht schütz- oder förderungsbe
dürftig sei. Diese Formulierung führt K. zur Staatsphilosophie, wie sie im 
deutschen Grundgesetz durch die Begriffe der „Rechtsstaatlichkeit“ und der 
„Sozialstaatlichkeit“ charakterisiert ist. Wendet man die Rechts- und Staats
philosophie K.s auf die Frage der Notwehr an, dann heißt dies: Gegenstand 
der Notwehr kann nur ein Rechtsgut sein, das im Rahmen der sozialen 
Ordnung durch eine strafrechtlich sanktionierte Unrechtshandlung bedroht 
ist. Das Individualrecht, das sich bedroht sieht, wird demnach im Sinne der 
Sozialstaatlichkeit begrenzt. Die rein formale Gegenüberstellung von Indivi
dualrecht und Angreifer verliert damit ihre Rechtfertigung.

KÜCHENHOFF, Günther -  Festgabe: STAAT UND GESELLSCHAFT.
Der Rechtsphilosoph, Staats- und Verwaltungsrechtler K. hat diese gediegene, 
26 Beiträge umfassende Festschrift wohl verdient. Wie K.s Wissen so erstreckt 
sich diese Festschrift über zahlreiche Wissensgebiete, von konkreten Fragen 
des Staats- und Verwaltungsrechts, von der Geschichte des Rechts bis zur 
politischen und Rechtsphilosophie, ja  bis hinein in die Theologie. Es seien hier 
nur die für unsere Bibliographie der Grundsatzfragen relevanten Beiträge ge
nannt. Im übrigen werden die wichtigsten auch noch getrennt im bibliographi
schen Teil bibliographiert. W. H abscheid  würdigt die modern anmutende, in
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Vergessenheit geratene Naturrechtslehre von Jean -Jac q u e s B urlam aq u i 
(1694-1748). F ried r. A ug. F rhr. vo n d e rH e y d te  weist in seinem kurzen Artikel 
auf die Gefahr hin, daß auch der demokratische Staat eine gefährliche Mono
polstellung einnehmen kann, vor allem auf dem Gebiet der Bildung der öffent
lichen Meinung. Die Entwicklung im rechtlichen Verhältnis von Staat und 
Kirche und die sich daraus heute neu stellende Problematik macht F ranz  
M ayer zum Gegenstand seiner Untersuchung. F ried r. M erzb ach er stellt die 
Staatslehre des Dominikaners G iro lam o S avo n a ro la  dar. Ein im Hinblick auf 
die zum Monopol tendierende Einheitsgewerkschaft wichtiges Thema be
spricht H erbert M o n ja u : Der Schutz der sog. negativen Koalitionsfreiheit. 
Unter dem fremdartig und, wie M. mit Recht hervorhebt, irreführenden Be
griff der negativen Koalitionsfreiheit ist die Freiheit zum Nicht-Beitritt zu 
einer Organisation verstanden. Eine die internationale Handelsethik interessie
rende Frage greift Hans C arl N ip perd ey  auf, indem er die Rechtfertigung des 
Boykotts der „billigen Flaggen“ bespricht. Es handelt sich dabei um Benut
zung fremder Flaggen in der Schiffahrt, (entweder durch ausländische Gesell
schaften oder durch Tochtergründungen im Ausland, z.B. Panama, Liberia, 
Honduras, Costa Rica) aus steuerrechtlichen Gründen oder zur Ermöglichung 
billigerer Arbeitsverträge. Die Beschränkung der Berufswahlfreiheit durch 
sachbedingte Faktoren, mit anderen Worten die Tatsache, daß es die Berufs
wahlfreiheit als solche nicht gibt, wird deutlich aus den Darlegungen von 
H erbert S ch o ltissek . Der Artikel von H ans U lrich Scu p in  über „Annexion und 
Vertreibung“ ist nicht nur von völkerrechtlicher, sondern auch und besonders 
von sozialethischer Bedeutung. So leicht das abstrakte Urteil über die Vertrei
bung im Sinne einer schlechthinnigen Verwerfung gefunden werden kann, so 
schwierig wird das Problem im konkreten Zusammenhang. Einen für die 
Geschichte der Wirtschaftsethik beachtenswerten Beitrag hat W infried  Trusen  
geliefert durch seinen Artikel „Äquivalenzprinzip und gerechter Preis im 
Spätmittelalter“. T. zeigt, wie das Denken über den gerechten Preis sich im 
Grunde stets am Markt orientiert hat. Die Argumente, welche T. gegen J .  
H öffners Interpretation mancher mittelalterlicher Autoren anführt, sind über
zeugend. W erner W eber geht den Gründen nach, warum der deutsche, vor 
allem der junge deutsche Bürger für seinen Staat wenig Interesse aufbringt. Das 
Nationalgefühl, so führt W. u.a. aus, sei derart strapaziert worden, daß gar 
nichts mehr von dem, was man sonst als Vaterland bezeichnet, im Bewußtsein 
zurückgeblieben sei. Die Gefahren der Ausweitung der qualifizierten Mitbe
stimmung sowohl für das Unternehmen als auch für die Volkswirtschaft wer
den von W alter W eddigen ins Licht gerückt. Die Vorstellung vom Sozialstaat 
als einem Familienverband, wo jeder einzelne seine persönlichen Ansprüche an 
die Gemeinschaft zu stellen vermag, wird von W ilhelm  W ertenbruch  widerlegt. 
Der Sozialhilfeanspruch könne, so führt W. aus, niemals ein Rechtsanspruch 
des einzelnen an den Staat sein, er stehe immer im Rahmen eines Ordnungs
gefüges. Der verhältnismäßig kurze Artikel von R. Z ip p eliu s gibt eine präg
nante Einsicht in die Denkmethode N iccolo  M achiavellis.



2.3 Rechtssoziologie, Rechtsgeschichte, vergleichende Rechtslehre 375 

SCHMELZEISEN, G.K.: R ech t u n d  R echtsdenken .
Eine allgemeine Einführung in die Grundfragen des Rechts, wobei Schm, zu
gleich allgemeine, für das soziale Leben wichtige Themen wie Familie, Vertrag, 
Eigentum, Staat streift und gemäß dem geltenden Recht darstellt. Vom rechts
philosophischen Standpunkt aus sind die Ausführungen über die Gerechtigkeit 
kennzeichnend für die Einstellung des Verf. Schm, unterstreicht die Bedeu
tung einer überpositiven Gerechtigkeitsvorstellung als eines Regulativs der 
Rechtspolitik. Mit G. R adb ru ch  erkennt er eine eigentliche Priorität der 
Gerechtigkeit vor dem positiven Recht nur dort an, wo die Ungerechtigkeit 
positiven Rechts ein solches Maß erreicht hat, daß die durch das positive 
Recht verbürgte Rechtssicherheit gegenüber dieser Ungerechtigkeit überhaupt 
nicht mehr ins Gewicht fällt (34 f.).

2.3 Rechtssoziologie, Rechtsgeschichte, vergleichende Rechtslehre

COING, Helmut: D ie ursprüngliche E in h eit d e r  eu rop äischen  R echtsw issen 
schaft.
In einem geschichtlichen Rückblick zeigt C., daß die ursprüngliche Einheit der 
Rechtswissenschaft in Europa darauf beruht, daß die gelehrte Beschäftigung 
mit dem Recht in allen Ländern Mittel- und Westeuropas aus einer einheitli
chen historischen Entwicklung erwachsen ist. Um gegen die Nationalisierung 
des Rechts wieder auf diese Einheit hinzuarbeiten, sei die Bedeutung der 
Rechtsvergleichung zu berücksichtigen, vor allem dann, wenn es um die Er
arbeitung neuer Gesetze ginge.

JORION, E.: D e la socio log ie  ju rid iq u e . RP
J. sieht die Hauptaufgabe der Rechtssoziologie in der Erforschung der Legi
timität der sozialen Normen. Diese aber, so erklärt er, könne nicht rein sta
tistisch festgestellt werden, auch nicht aufgrund einer, wenn auch noch so 
gründlichen Untersuchung, inwieweit Rechtsnormen Beifall gefunden haben 
oder aus irgendwelchen Lebensbedingungen entstanden sind. Die Bestimmung 
der Legitimität sei in ihrer entscheidenden Phase eine Aufgabe der Moralphilo
sophie, der es zustehe, die tiefsten Aspirationen des menschlichen Wertbe- 
wußtseins und des menschlichen Lebens- und Kulturdrangs aufzuspüren. J. hat 
den neuralgischen Punkt vieler rechtssoziologischer Untersuchungen berührt. 
Die Rechtssoziologen möchten durchweg empirische Wissenschaftler bleiben. 
Aber dann müßten sie, so antwortet J ., auf den Anspruch verzichten, das 
Recht in seiner umfassenden Weite erfaßt zu haben.

KISCH, Guido: G esta lten  u nd  P rob lem e aus H um anism us u n d  Ju risp ru d en z. 
Die wissenschaftlich gründliche rechtsgeschichtliche Studie behandelt bedeu
tende Juristen des Humanismus unter dem Gesichtspunkt ihrer Einstellung zu 
den mittelalterlichen Interpreten des römischen Rechts. Im Zentrum stehen
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die Humanisten und Juristen G u lie lm u s B udaeus, U lrich Zasius, A n d reas  
A lc ia t, C laudius C antiuncu la , B on ifac iu s A m erb ach , G rego r H aloander, L au
ren tiu s Valla, Jo a c h im  Vadian, W illibald P irck h eim er wie auch weniger bekann
te Gelehrte wie P etru s A n to n iu s  F inariensis und Jo h a n n e s  S ax o n iu s H atteste- 
dius. Unbekannte, bisher schwer zugängliche Briefe, Reden und Dedikations- 
episteln von Humanisten-Juristen sind aus Archiven und alten Drucken in 
kritischer Edition wiedergegeben. An sich handelt es sich bei dieser Veröffent
lichung nicht um Grundsatzfragen, die das Objekt unserer Bibliographie 
bilden. Dennoch verdient dieses historische Werk hier Erwähnung, weil es 
deutlich zeigt, wie ehemals die Rechtswissenschaft sich um echte Bildung 
bemühte. Man braucht nur die Dedikationsepistel des C laudius C an tiu n cu la  an 
Bürgermeister und Rat der Stadt Basel zur Ausgabe der deutschen Überset
zung des zweiten Buches von Thom as M o ru s ' Utopia zu lesen.

TRAPPE, Paul: Z u r S itu a tio n  d er R echtssozio logie.
T. entwickelt in dieser Schrift die Gedanken in knapper und präziser Weise 
weiter, die er in seiner Einleitung zu Th. G eigers „Vorstudien zu einer Soziolo
gie des Rechts“ (vgl. bibliographische Angaben und Besprechung in Band IV) 
niedergelegt hat. Im historischen Überblick erweist T. seine gründlichen Kennt
nisse der Materie. Faßt man mit T. das Objekt der Rechtssoziologie als jenes 
soziale Ordnungsgefüge auf, das bereits vor der legalen Regelung der zwischen
menschlichen Beziehungen besteht, dann kann man sogar noch weiter zurück
greifen, als T. es hier tut. In der Sicht von Thom as von  A q u in  war das Natur
recht an sich nichts anderes als die im Gesellschaftskörper dominierende sozia
le Wertvorstellung. Hätte die Folgezeit der Scholastik sich nicht allzu sehr auf 
die sozusagen rein ontologisch-metaphysische Spekulation hinbewegt, dann 
wäre die Naturrechtslehre den geraden Weg der Rechtssoziologie gegangen, 
natürlich mit dem Akzent auf den das zwischenmenschliche Leben tiefer 
fundierenden Wertvorstellungen. Daß die Rechtswissenschaft sich an ver
schiedenen Stellen an den sich im Sozialkörper entwickelnden Ordnungsvor
stellungen orientieren muß, zeigt T. im zweiten Teil seiner Ausführungen. Es 
sei bei dieser Gelegenheit noch darauf hingewiesen, daß die sog. Schuld
theorie, die vor allem von H. W elzel verteidigt wird, ebenfalls in die Soziologie 
hinein weist. Schuld ist danach nicht der persönliche Vorwurf des Angeklag
ten, sondern der vom Richter formulierte Vorwurf, der verifiziert wird an dem 
soziologisch festzustellenden Faktum, daß der „Mann auf der Straße“ um das 
Verbot hätte wissen können und wissen müssen. In der folgenden Darstellung 
geht nun T. von der Soziologie aus an das Rechtliche heran. Er erklärt hierbei: 
„Forschungsbereich der Rechtssoziologie scheint vornehmlich der außerrecht
liche Bereich zu sein, insbesondere in seinem Grenzgebiet zum Bereich der 
rechtlichen Normen“ (18). T. drückt sich hier sehr zurückhaltend aus, wohl in 
der Absicht, dem Juristen nicht das von ihm okkupierte Terrain streitig zu 
machen. Tatsächlich ist jegliches soziale Ordnungsgefüge irgendwie schon 
Recht, wie T. ja  selbst in seinen vorhergehenden Darlegungen gezeigt hat, wo
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er davon sprach, daß die Jurisprudenz auf die sozialen Ordnungsgefüge zurück
greifen müsse, um überhaupt Recht zu finden. In den abschließenden Bemer
kungen T.s kommt dieser Gedanke deutlich zum Ausdruck: „die Rechtsord
nung nimmt für das Individuum nur die Erhaltung einer Teilordnung neben 
anderen vielfältigen Ordnungen unterschiedlicher Tragweite wahr“ (22). Mit 
anderen Worten: das, was der Jurist Rechtsordnung nennt, ist nur ein Teilge
biet der gesamten Rechtsordnung.

2.4.1 Rechtsphilosophie -  Allgemeine Abhandlungen

BERLET, Winfried: D as V erh ältn is von  So llen , D ürfen  u n d  K ön nen .
Wie der Autor zeigt, läßt sich die Frage nach der gesellschaftlichen Ordnung 
nur als Frage nach dem Sollen stellen. Wenn wir nach dem Wesen des die 
Gemeinschaft ordnenden Rechts fragen, müssen wir daher die Eigenart des 
Sollens untersuchen. Diese wird bestimmt durch das Wesen des Sollensgrun- 
des, den der Verfasser im Absoluten sieht. Das Absolute als das alles Begrün
dende muß zum Begründeten in einer Beziehung stehen, die dem Menschen 
einen Eigenstand im Rahmen der Sollensordnung überläßt. Somit liegt das 
Wesen des Rechts vor allem im Wesen des Absoluten begründet. Der Autor 
untersucht die Stellungnahmen wichtiger zeitgenössischer Rechtsphilosophen 
zum Begriff des Absoluten, um dann, anknüpfend an die Philosophie von 
N iko lau s von  Cues, seine eigene Konzeption, die er als Weiterentwicklung der 
von E rn st von  H ippel vertretenen Philosophie versteht, darzustellen.

HUSSERL, Gerhart -  Festschrift: PHÄNOMENOLOGIE, RECHTSPHILO
SOPHIE, JURISPRUDENZ.
Zu H.s Ehren haben dreizehn namhafte Autoren zu rechtlichen Fragen von 
der Phänomenologie aus Stellung genommen oder doch wenigstens die Phäno
menologie des Rechts in ihre Rechtsbetrachtung einbezogen. R u d o lf  B oehm  
(Zur Phänomenologie der Gemeinschaft) weist auf eine nicht zu übersehende 
Schwierigkeit hin, mit der die Phänomenologie zu kämpfen hat, nämlich die 
Erfassung des Anderen, die nicht anders möglich ist als durch Erfahrung. Hans 
R ein e r (Zur Bedeutung der phänomenologischen Methode in Ethik und 
Rechtsphilosophie) weist in seinem vortrefflichen Überblick über die Reich
weite der Phänomenologie auf diesen Punkt hin. Gegenüber früheren rechts
philosophischen Arbeiten der phänomenologischen Schule zeichne sich 
diejenige G. H usserls vor allem durch die sehr viel breitere Basis der Erfahrung 
aus. Einen guten Einblick in das Wesen und die Vielfalt der Phänomenologie 
gibt A lw in  D iem er (Zur Grundlegung einer Phänomenologie des Rechts). Wie 
die Psychoanalyse die Phänomenologie ergänzen kann, stellt A lb e r t  A . E h ren 
zw eig  in seinem kurzen Artikel (Zur Phänomenologie und Psychoanalyse der 
Rechtswissenschaft) dar. Wie nahe die Phänomenologie an Hegels Begriff des 
objektiven Geistes herankommt, zeigt E dgar B od en h eim er in seinem Beitrag 
(Phänomenologie und Rechtsquellenlehre). Daß die Phänomenologie uns das
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Anliegen der Anthropologie, Person, Persönlichkeit, das Ich, Individuum ver
stehen zu lernen, tiefer erfassen läßt, zeigt W alter G. B eck er (Grundformeln 
einer anthropologischen Jurisprudenz). Mit dem Problem, wie ein Sachverhalt 
zu einem Rechtsverhalt werden kann, beschäftigt sich K a rl L arenz (Originäre 
Rechtssachverhalte). Den vom Willen losgelösten soziologischen Hand
lungsbegriff nimmt W ilhelm  E. M ühlm ann  zum Gegenstand seiner kritischen 
Untersuchung (Zur Kritik des soziologischen Handlungsbegriffes). Mit dem 
Norm-Problem der Gebots- und Verbotsnorm beschäftigt sich K a rl Engisch in 
seiner, bereits anderweitig veröffentlichten Besprechung der Untersuchung G. 
H usserls „Negatives Sollen im Bürgerlichen Recht“ (1931). Die Notwen
digkeit, die Erfahrung in die phänomenologische Betrachtung einzuverweben, 
wird wiederum bei Thom as W ürtenberger (Zur Phänomenologie der richter
lichen Erfahrung bei der Strafzumessung) wie schon bei früheren Beiträgen 
offenbar. Hans W elzel bespricht kurz das voluntaristische Element in der 
Rechtsphilosophie von L eibniz. Ausgehend von der Auffassung der 
Phänomenologie als einer besonderen Methodenlehre unterzieht U lrich K lug  
einige Ausschnitte aus der Strafrechtsphilosophie von K a n t und H egel einer 
phänomenologischen Kritik. Dabei kommt Kl. auf die hegelsche Definition 
der Strafe als „Negation der Negation“ zu sprechen. Gerade dieses Beispiel 
beweist aber wohl, daß man Hegel mit der phänomenologischen Methode 
überhaupt nicht beikommt. Denn die hegelsche Definition ist nur von der 
Identifizierung von Idee und Wirklichkeit aus verständlich. Für die Auffassung 
der Sittlichkeit bei Hegel sind die Ausführungen von W erner M a ih o fe r (Hegels 
Prinzip des modernen Staates) aufschlußreich.

KELSEN, Hans: D em o k ra tie  u n d  Sozialism us.
Die in diesem Band herausgegebenen, bereits früher veröffentlichten Aufsätze 
Hans K elsen s lassen in gedrängter, klarer Form die wesentlichen Gedanken 
seiner Staats- und Rechtstheorie zum Vorschein kommen. Die drei ersten 
Schriften (Demokratie; Staatsreform und Weltanschauung; Verteidigung der 
Demokratie) behandeln das Thema „Demokratie“ vor allem vom ideologie
kritischen Aspekt her. Der nächste Aufsatz (Allgemeine Rechtslehre im Lichte 
materialistischer Geschichtsauffassung) zeigt Gemeinsamkeiten und Unter
schiede zwischen K.s Reiner Rechtslehre und der marxistischen Rechtstheorie, 
wobei sich K. vor allem mit der Rechtsphilosophie von Paschukanis auseinan
dersetzt. Im Mittelpunkt des folgenden Aufsatzes (Marx oder Lassalle. Wand
lungen in der politischen Theorie des Marxismus) steht die Besprechung von 
O tto  B auers 1923 erschienenem Werk „Die österreichische Revolution“. Der 
letzte Aufsatz dieser Sammlung (Demokratie und Sozialismus) setzt sich kri
tisch mit der Behauptung auseinander, Demokratie sei einzig mit dem Kapi
talismus vereinbar; K. erklärt, daß das eigentliche Ziel der demokratischen 
Staatsform nicht die wirtschaftliche, sondern die geistige Freiheit des Indi
viduums sei, diese Freiheit aber grundsätzlich sowohl im Kapitalismus als auch 
im Sozialismus verwirklicht werden könne.
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KELSEN, Hans -  Festschrift: GESELLSCHAFT, STAAT UND RECHT.
Die Hans Kelsen zum 50. Geburtstag gewidmete Festschrift ist zwar inzwi
schen 37 Jahre alt. Sie verdient aber wegen ihrer wertvollen Beiträge diesen 
unveränderten Nachdruck. Der erste Teil enthält philosophisch-soziologische, 
der zweite Teil rechtstheoretische Studien. Wir gehen in unserer Besprechung 
auf den ersten Teil ein. Das gemeinsame Anliegen der Autoren zielt auf eine 
Ergänzung der Reinen Rechtslehre durch die Realbetrachtung der Gesell
schaft, wobei aber stets auf die theoretische Bedeutung der K elsen sch en  Kon
zeption hingewiesen wird. — J o s e f  D o b re tsb e rg e r („Erkenntnistheorie und Na
turrecht“) spricht vom kritischen und realistischen Denken. Beide Denkweisen 
seien in der neu-kantischen Schule als diametrale Gegensätze hingestellt wor
den. Faktisch biege aber beinahe jede realistische Erkenntnistheorie in ihren 
letzten Folgerungen in einen kritischen Einschlag um, während beinahe jede 
kritische Erkenntnistheorie letzten Endes einen Zug zum Realismus aufweise. 
In der Erkenntniskritik zerfalle die Erfahrung in gedankliche Elemente: Kate
gorien, apriorische Begriffe, Methoden, die sich aber nicht auf bloß Gedachtes, 
sondern auf Gegenstände der Erfahrung beziehen. Der Realismus dagegen löse 
die Erfahrung in Gegenstände auf, nehme aber ein gedankliches Element ihrer 
Erkennbarkeit voraus: Universalien, intellectus agens, Wesensschau. Der we
sentliche Unterschied liege im Grunde nur in der Betonung des Ausgangs
punktes, von dem man zu ein und demselben Resultat fortschreite. — 1 n seinem, 
übrigens nicht leicht verständlichen, Artikel „Juristischer und soziologischer 
Rechtsbegriff“ erklärt F e lix  K au fm an n , daß die Annahme eines Dualismus von 
Sein und Sollen, der als ontisch ursprünglicher zu denken und daher weiterer 
Begründung weder fähig noch bedürftig wäre, nicht haltbar sei. Dennoch zei
gen die weiteren Ausführungen, daß K au fm an n  mit dieser Feststellung keines
wegs in die Nähe des Naturrechts gelangt. — In seinem Beitrag „Reine und 
angewandte Soziologie“ versteht Ju liu s  K ra ft  unter „reiner Soziologie“ die zu
sammenhängende Darstellung der sozialen Gesetzmäßigkeiten, wie sie gemäß 
dem jeweiligen Stand der Forschung bekannt sind, unter „angewandter Sozio
logie“ die Theorie der sozialen Organisation. Die angewandte Soziologie 
könne ohne die reine nicht bestehen, denn nur im Hinblick auf die realen ge
sellschaftlichen Gesetzmäßigkeiten könne Organisation im Sinne der „Real
politik“ betrieben werden. Obwohl K ra ft die Soziologie, sowohl in ihrem rei
nen wie in ihrem angewandten Teil, als echte Naturwissenschaft betrachtet, so 
sucht er doch nach der „Natur“ in der Vielheit der Erscheinungen. Allerdings 
lehnt er die Natur im metaphysischen Sinne ab, er möchte sie aber nicht ein
fach im Sinne einer rein materiellen Entwicklung verstehen. Die soziale Welt 
sei zwar kein Reich des Supranaturalen, dennoch aber ein Reich von Men
schen, die willens- und vernunftbegabt sind. „Auf dieser psychologischen Tat
sache beruht die Organisierbarkeit und damit die normative Beurteilbarkeit 
der Gesellschaft, die als organisierte und auch als gerecht organisierte Gesell
schaft ebensowenig ihren Naturcharakter verändert wie der carrarische Mar
mor, wenn aus ihm ein Kunstwerk entsteht“ (57). Es ist klar, daß in der Kon-
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zeption von K ra ft  die gesellschaftlichen Normen keinerlei absolute Normbe
wandtnis haben. — Lesenswert sind die Ausführungen von Ju liu s  M o o r „Reine 
Rechtslehre, Naturrecht und Rechtspositivismus“. M o o r ist der Ansicht, daß 
es der Reinen Rechtslehre nicht gelungen sei, eine einwandfreie, streng norma
tive Betrachtung der Rechtserzeugung zu liefern. „Der soziologische Prozeß 
der Rechtserzeugung kann weder durch eine positiv-rechtliche Regelung noch 
durch die Annahme der Grundnorm in die normative Ebene übergeführt wer
den“ (67). — T om oo O taka  („Künftige Aufgaben der Reinen Rechtslehre“) er
klärt gegen K elsen , daß es nicht nur darauf ankomme, die Grundnorm als Er
kenntnisgrund der Wissenschaft des positiven Rechts zu erkennen, daß man 
vielmehr zur Grundnorm als Geltungsgrund des positiven Rechts selbst vor
stoßen müsse. Als Weg zu dieser Erkenntnis dient ihm die Vorstellung vom 
Staat als einem wirklichen, idealen Geistesgebilde. O taka rügt nun an K elsen, er 
habe dieses ideale Geistesgebilde, den Staat, mit der Rechtsordnung identifi
ziert. Man dürfe das Ideale nicht in fälschlicher Trennung von Natur und Geist 
mit einem Normensystem verwechseln. Man könne vielmehr den Staat als eine 
der Geschichte und damit der Kausalität enthobene zwischenmenschlich gebil
dete soziale Ganzheit begreifen. O taka  rückt hier sehr nahe an die platonisch
aristotelische Idee des Staates heran, wenngleich von ganz anderen erkenntnis
theoretischen Voraussetzungen ausgehend, wobei er sich vor allem der Gedan
kenführung E. H usserls, W. D ilth eys  und M. Webers bedient. — Noch markan
ter tritt die reale, weil praktische Bedeutung der Idee in den Ausfuhrungen 
von E ric V oegelin  zutage („Das Sollen im System Kants“).

LEGAZ Y LACAMBRA, Luis: A m o r, am istad , ju stic ia . AFD 
Der Verf. bespricht den aristotelischen Gedanken, daß es in jeder mensch
lichen Gemeinschaft Freundschaft und Gerechtigkeit gebe, indem er sich 
fragt, ob es sich dabei um eine Idealvorstellung handle oder um eine Aussage, 
welche Wirklichkeitswert habe, weil sie ein Faktum betreffe. L. zeigt, daß die 
menschliche Person ohne die Liebe nicht besteht und daß die Liebe zum an
dern als gemeinschaftsbildender Faktor zur Freundschaft wird. Von der Idee 
des Menschen als Person und als gesellschaftlichem Wesen aus bewahrheite 
sich die These des A ris to te le s . L. beweist dann in der Folge, daß die ethischen 
Normen zugleich die Existenzgrundlage echter Gesellschaft seien.

QUAESTIONES ET RESPONSA.
Die kurzen Beiträge, mit denen Erik W o lf geehrt werden soll, behandeln die 
strafrechtliche Haftung für den Erfolg (K .A . H all), Erik Wolf und die Frage 
nach dem Naturrecht (W. M aih o fer), Rechtstheologie und Kirchenrecht bei 
Erik Wolf (G. W endt), das geschichtliche Werk Erik Wolfs (A. H öllerbach) und 
schließlich, von E. W o lf selbst verfaßt, die Bedeutung geschichtlicher Rechts
philosophie. Den Ethiker dürfte der Aufsatz von K .A . H all besonders interes
sieren, weil hier der Verf. in beachtenswerter Weise die Bindung der Erfolgs
haftung an das Moment der Schuld bespricht.
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STRASSER, Johano: D ie B edeutung des h yp o th etisch en  Im p erativs in d er  
E thik  B runo Bauchs.
Str. macht es sich in dieser gründlichen Studie zur Aufgabe, Grundgedanken 
der kantischen Philosophie für eine den Formalismus überwindende Ethik aus
zuwerten. Daß eine fruchtbare Weiterentwicklung der Kantischen Ethik nicht 
nur möglich sei, sondern bereits in den wesentlichen Zügen fertig vorliege, 
möchte Str. anhand der „Grundzüge der Ethik“ von B runo B auch  (1935) auf
weisen. Zunächst analysiert Str. den hypothetischen Imperativ bei K a n t und 
in der Kritik, die B auch  daran übt. Dann stellt er die Bedeutung des hypothe
tischen Imperativs im einzelnen dar. Es ist instruktiv, wie Str. die Verbindung 
des hypothetischen Imperativs zum echten sittlichen Imperativ findet. Ein
drucksvoll sind diesbezüglich die Ausführungen über die Anwendung des 
hypothetischen Imperativs auf das rechtliche Soll. Man wird fast an die bei 
den mittelalterlichen Naturrechtsdenkern vorgenommene Ableitung von Wer
ten zweiter Ordnung erinnert. Die Darstellung der Eigentumsordnung als eines 
rechtlichen und zutiefst sittlichen Solls könnte beinahe im Justitia-Traktat des 
T hom as vo n  A q u in  stehen. Auch dort ist die Eigentumsordnung das Resultat 
eines hypothetischen Imperativs.

2.4.2. Rechtsphilosophie — Handbücher

COING, Helmut: G rundzüge d er R ech tsp h ilosop h ie.
In dieser neuen Auflage des erstmals 1950 erschienenen Lehrbuches der 
Rechtsphilosophie faßt C. sein umfangreiches Schaffen auf diesem Gebiet in 
neuer Synthese zusammen (vgl. die Liste der rechtsphilosophischen Schriften 
bis 1960 in: U tz, Rechtsphilosophie, Heidelberg 1963, 283 f., und die 
weiteren Notierungen in dieser Bibliographie Band Il-V). Im ersten Kapitel be
spricht C. die Hauptlehren der Rechtsphilosophie von der Antike bis in die 
Moderne. Er stützt sich dabei auf allgemeine Darstellungen zweiter Hand 
(bzgl. A u g ustin u s und besonders Thom as vo n  A q u in  dürften einige Veri
fizierungen angezeigt sein). C. bemüht sich, die Autoren zu würdigen, nicht zu 
kritisieren. Entscheidend ist wohl das zweite Kapitel, worin C. seine ethischen 
Grundgedanken wiedergibt. Hier scheint C. über seine frühere, mehr wert
philosophische Orientierung hinauszugehen (vgk die diesbezügliche Behand
lung der früheren Auffassung C.s bei A lf re d  M oser, Die Rechtskraft der natür
lichen Lebenswerte, Heidelberg 1962, 43 ff.). Die Rationalität der Werterfas
sung ist bewußt unterstrichen, damit zugleich auch die Existenzbezogenheit 
der Werte. So wird eindeutig die Brücke geschlagen zwischen Wertordnung 
und existentieller Rechtsordnung. Das Recht, das, wie im dritten Kapitel dar
gestellt wird, eine Kulturerscheinung ist, bleibt den sittlichen Normen unter
stellt, wenngleich im Hinblick auf die Unsicherheit subjektiver Werturteile das 
positive Recht um der Rechtssicherheit willen als dominierend bezeichnet 
wird. Eine echte Kollision von sittlichem und rechtlichem Imperativ wird nur



382 II. Rechtsphilosophie

für Grenzsituationen erkannt (vgl. hierzu die Äußerungen über das Verhalten 
des Richters in einer Pflichtenkollision, 284 ff.). C. steht mit dieser Lehre 
ganz auf dem Boden des Thom as vo n  A q u in , dem er übrigens hohe Anerken
nung zollt. Der ethische Grundgehalt, wie er im zweiten Kapitel dargestellt 
worden ist, wird im vierten Kapitel näherhin in seiner rechtlichen Bewandtnis 
betrachtet. Im Anschluß daran behandelt C. das positive Recht und seine Gel
tung. Im letzten Kapitel kommt er auf das juristische Denken zu sprechen. 
Hier überrascht es den Leser etwas, daß sich C. auf einmal den „Topologen“ in 
der Rechtsphilosophie zugesellt. Denn die Topologen stehen durchweg nicht 
auf der Linie des Wertrealismus, den C. in dem ganzen Buch so faszinierend 
und klar dargestellt hat. Das Buch ist ein vorzügliches Lehrbuch für Juristen, 
es orientiert über die verschiedenen Theorien und öffnet den Blick in die 
Tiefen des Rechts, die sonst einfachhin als meta-juristisch abgetan werden.

3. Wesen des Rechts

GARRN, Heino: R ech tsw irk sam k eit u n d  fa k tisc h e  R echtsgeltung. ARSP 
Die Rechtssoziologie kann nur im Zusammenhang mit der sozialen Wirklich
keit von Normen sprechen, wie G. darstellt. Recht wird demnach soziologisch 
erkannt anhand von Rechtswirksamkeit und faktischer Rechtsgeltung. Beide 
Begriffe sind, wie G. ausführt, Grundkategorien für jegliche soziologische Be
trachtung im rechtlichen Bereich, scheinen aber, was offenbar nicht zu ver
meiden ist, ineinander zu verschwimmen. Nicht ganz einsichtig wird, warum 
die soziologische Betrachtung auf eine Definition des Rechts verzichten soll 
und nur topologisch arbeiten könne. Sofern G. unter der topologischen Be
griffsbestimmung etwa das versteht, was A ris to te le s  mit „Nominaldefinition“ 
bezeichnet hat, kann und muß man allerdings mit ihm einig gehen.

HAUSER, Raimund: N orm , R ech t u n d  Staat.
Der Autor sieht in seiner Darstellung von K elsen s Reiner Rechtslehre bewußt 
von allen erkenntnistheoretischen und philosophischen Fragen ab, um zu
nächst einmal anhand einer rein systemimmanenten Betrachtung der Reinen 
Rechtslehre deren logischen Gedankengang zu untersuchen und dann deren 
Bedeutung für das positive Recht festzustellen. Während der Vorzug der Kel- 
senschen Rechtslehre nach Meinung des Autors vor allem darin liegt, daß sie 
eine einheitliche Struktur aller Rechtsordnungen aufzuzeigen vermag, ist ihr 
entscheidender Nachteil in der Tatsache zu sehen, daß der Inhalt als recht
liches Element aus ihrem System ausgeschlossen und damit ein wesentlicher 
Bestandteil des positiven Rechts außerachtgelassen wird.

STOYANOVITCH, K.: Le d om aine du d ro it.
Der Autor ist von der hegelschen Identität von Idee und Wirklichkeit ein
genommen. Eine Idee der Gerechtigkeit, aufgrund welcher der Mensch in
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Konfrontierung mit der Wirklichkeit erst Recht schafft, gibt es seiner Ansicht 
nach nicht. Eingehend beschäftigt er sich mit der von ihm zurückgewiesenen 
naturrechtlichen Vorstellung vom Recht. Zwar wird, wie St. ausführt, das 
Recht nicht einfach in einem materiellen Prozeß hervorgebracht, sondern 
immer durch den erkennenden Menschen. Aber es ist nicht der freie Mensch, 
sondern jener, der unter dem unwiderstehlichen Zwang seiner eigenen Lebens
bedürfnisse steht und zur Stabilisierung der Bedürfnisbefriedigung eine recht
liche Zwangsordnung schafft. Durch Analyse verschiedener naturrechtlicher 
Prinzipien (wie z.B. Jedem das Seine geben) möchte St. den Beweis erbringen, 
daß wir die universale Gültigkeit solcher Prinzipien nur supponieren, während 
diese tatsächlich je und je verschieden, entsprechend der gegebenen Sachlage 
in ganz eigener, individueller Form auftreten, also überhaupt keine Prinzipien 
ideeller Art darstellen könnten. Beim Beginn des Rechts steht nach St. nicht 
eine vorgefaßte Idee, sondern ein vernunftgemäß erkannter Naturtrieb, der 
zunächst in Form der Unordnung (Krieg) seine Folgen zeitigt, bis er aus der 
Erkenntnis heraus, daß ohne Ordnung die Erfüllung nicht möglich ist, Rechts
ordnung schafft.

4.5 Rechtsprechung

BIRKE, Wolfgang: R ich terlich e  R ech tsan w en du n g  u n d  g ese llsch a ftlich e  A u f
fassungen .
Der zweite Halbsatz des Art. 20 Abs. 3 des deutschen Grundgesetzes bindet 
die Rechtsprechung an Gesetz und Recht. Um die Definition von „Recht“ im 
Unterschied von Gesetz zu finden, bieten sich, wie B. ausführt, drei Lösungen 
an: die maßstablose richterliche Rechtsfortbildung, die Bindung des Richters 
an Naturrecht, seine Bindung an gesellschaftliche Auffassungen. Da es B. um 
die Auffassung des deutschen Rechts geht, untersucht er diese drei Möglich
keiten entsprechend dem deutschen Grundgesetz, in welchem, neben der Bin
dung des Richters an Gesetz und Recht, im Einklang mit dem Grundsatz der 
Gewaltenteilung die richterliche Tätigkeit von der des Gesetzgebers getrennt 
sein muß. Das Bemühen um eine Definition von „Recht“ im Unterschied vom 
„Gesetz“ muß demnach auch die Forderung der Gewaltenteilung berück
sichtigen. Die maßstablose richterliche Rechtsfortbildung kann bei dieser 
Sachlage nicht in Frage kommen. Die Orientierung am Naturrecht sieht B. 
durch die Bindung des Richters an das positive Gesetz ausgeschlossen, es sei 
denn, man verstehe unter Naturrecht die in der Gesellschaft wirksamen 
Rechtsvorstellungen. Dann aber, so erklärt B., ist man bei der dritten Lösung, 
d.h. bei der gesellschaftlichen Rechtsauffassung. Welches aber ist die gesell
schaftliche Rechtsauffassung? „Das gesellschaftliche Rechtsbewußtsein wird 
sich meist vom positiven Gesetz beeinflussen lassen, so daß das Grundgesetz 
im Interesse einer flüssigen Formulierung im allgemeinen von dem Regelfall 
ausgehen durfte, daß sich Gesetz und Recht i.e.S. entsprechen und daß die
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gesellschaftlichen Auffassungen nur zur Ergänzung des lückenhaften Gesetzes 
herangezogen zu werden brauchen“ (15). In dieser Rechtskonzeption sieht B. 
das Postulat der demokratischen Staatsform im rechtlichen Sektor ver
wirklicht (Art. 20 Abs. 2 Satz 1 GG). Damit der Richter ein sowohl von seiner 
persönlichen Einstellung als auch von Partei und sozialer Schicht völlig los
gelöstes Kriterium bezüglich des gesellschaftlichen Rechtsbewußtseins in 
einem bestimmten Bereich oder einem bestimmten Fall gewinne, empfiehlt B. 
die soziologische Meinungsforschung.

GROSSMAN, Joel B. — TANENHAUS, Joseph — ed.: F ro n tie rs  o f  ju d ic ia l  
research.
Das zentrale Problem der in diesem Buch veröffentlichten Abhandlungen 
bildet die Frage nach dem Zustandekommen der richterlichen Urteile. So wer
den vor allem die die richterliche Urteilsbildung beeinflussenden sozialen und 
politischen Faktoren, die richterliche Verhaltensweise sowie der Versuch der 
Konstruktion mathematischer Modelle zur Erklärung der juristischen Urteils
bildung dargestellt.

JUSTIZ IM WANDEL DER GESELLSCHAFT.
Die vorliegende Schrift ist entstanden aus einer Tagung der Evangelischen 
Akademie in Bad Boll. Die Autoren untersuchen das Verhältnis von Justiz, 
Staat und Gesellschaft. Der Richter ist ihrer Meinung nach in einem demokra
tischen Rechtsstaat einerseits an die bestehende Staatsordnung gebunden, 
andererseits aber verpflichtet, in der Rechtsprechung den gesellschaftlichen 
Entwicklungen Rechnung zu tragen, um so eine stete Anpassung des Rechts 
an den Zustand der Gesellschaft zu ermöglichen. Denn das Recht ist, wie die 
Autoren betonen, nicht unwandelbar, sondern steht in Funktion zu den in der 
Gesellschaft geltenden Werten.

5.1 Rechtsnormen — Allgemeines

VALIDATION OF NEW FORMS OF SOCIAL ORGANIZATION. ARSP 
Der Kongreß der Internationalen Vereinigung für Rechts- und Sozialphilo
sophie in Gardone (1968) hatte „Sein und Sollen“ zum Gegenstand, also das 
alte Problem, inwieweit sozial-reale Normen mit dem Reich der Werte Z u 

sammenhängen. Die amerikanischen Teilnehmer des Kongresses hatten dieses 
Thema bereits vorher in intensiver Teamarbeit behandelt. Die Beiträge werden 
in diesem Heft des Archivs fur Rechts- und Sozialphilosophie in der Original
sprache veröffentlich (ohne Resümees). Aus amerikanischer Sicht werden die 
in Europa von alters her diskutierten und wohl nie zur Ruhe kommenden 
Probleme Recht, Rechtsgeltung, Rechtsgültigkeit, Legalität und Legitimität 
angegangen.
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PERELMAN, Chaim: Ü ber die G erechtigkeit.
Die Broschüre enthält die Übersetzung einer Studie über die Gerechtigkeit 
(erstmals 1945 veröffentlicht) und fünf Vorlesungen über die Gerechtigkeit, 
die im Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie (1965, 167-339) veröffent
licht worden sind. P. ist der Überzeugung, daß über dem Recht die Idee der 
Gerechtigkeit steht, die Gegenstand echter, und zwar philosophischer Erkennt
nis ist. Er wendet sich damit gegen jeglichen Positivismus. Den Erkenntniswert 
der philosophischen Überlegungen unterstreicht P. vor allem durch seine Aus
führungen über die Billigkeit. Andererseits betont er, daß die Erkenntnis eines 
jeden Philosophen nur Stückwerk ist und darum der Ergänzung durch die Er
fahrung und vor allem des Dialogs bedarf. Die Rechtsphilosophie steht somit 
stets im Zustand einer gewissen Vorläufigkeit. P. nähert sich mit diesem Ge
danken den Ideen von K . P op p er, doch unterscheidet er sich insofern von 
ihm, als er nicht dem reinen methodischen Rationalismus verfällt, sondern der 
Wahrheitserkenntnis breiten Raum gewährt. In der praktischen Anwendung 
seiner Lehre wird die Methode des kritischen Rationalismus P op p ers natur
gemäß stärker relevant. Man kann P. darin nur recht geben, da die Meinungs
bildung des einzelnen Philosophen sich im Grunde eben doch nur als eine 
Theorie bezeichnen kann, wenn sie nicht in eine ideologisch geprägte Ver
gewaltigung des Rechtslebens ausarten soll.

5.3 Recht und Moral

NIEMEIER, Gottfried — Hrsg.: Ich  sch w öre.
Die Schrift enthält vier Beiträge über das Problem des Eides. Von der Bibel aus 
geht W alther F ü rst das Thema an. M artin  H on eck er beschreibt in seinem aus
gedehnten und reich dokumentierten Artikel die reformatorische Beurteilung 
des Eides, sowie die Geschichte des Eides in der abendländischen Tradition. 
Jo c h e n  D ittr ic h g ib t einen kurzen Einblick in die Ordnung des Eides im deut
schen staatlichen Ämterrecht. Ebenfalls kurz ist der Bericht von G. N iem eier  
über den Eid und das Gelöbnis im Recht der Evangelischen Kirchen. Der An
hang bietet hierzu die dokumentarischen Unterlagen. Bei allen Autoren, so
weit sie sich darüber aussprechen, wird der religiöse assertorische Eid ab
gelehnt.

OTT, Sieghart: C hristlich e  A s p e k te  u n se re r R ech tso rd n u n g.
O. behandelt zunächst die Entwicklung zum modernen Verhältnis von Kirche 
und Staat, dann die Relikte christlicher Institutionen im staatlichen Rechts
system (Rechtsstellung kirchlich Bediensteter, Religionsdelikte, Sonntagsruhe, 
Bekenntnisschule, Garantie kirchlicher Vermögensrechte und Kirchensteuer), 
schließlich die christlichen Ideen, die sich noch in Gesetzen und Recht-
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sprechung finden (Naturrecht und Sittengesetz, Schuld und Sühne, Ehe und 
Familie, Repression als Mittel der Sittenwahrung). O. kommt es in der Haupt
sache darauf an, das rechtliche Denken von den irgendwie glaubensmäßig vor
geprägten apriorischen Wertvorstellungen zu befreien.

6.1 Rechtssubjekt — Allgemeines

DENNINGER, Erhard: R ech tsp erson  u n d  S o lid a ritä t.
D. bietet eine beachtenswerte Darstellung des phänomenologischen Begriffs 
der Person, wie ihn M ax S ch e le r geprägt hat. Er versucht, auf dieser Basis das 
gesellschaftliche Miteinander, also die Zuordnung von Mensch zu Mensch in 
der rechtlichen Gemeinschaft, zu erklären. Ein heikler Punkt in der Scheler-  
schen Staatsphilosophie ist die Erklärung des Krieges, der als „ein Born der 
Wahrhaftigkeit“ und als „großer Scheidungs- und Einigungskünstler“ bezeich
net wird (vgl. 152). D. meint hierzu: „Man wird kaum leugnen können, daß 
diese Deutung des Krieges, also der Freund-Feind-Konfliktslage par excellen- 
ce, als Weise existentieller Eigentlichkeit staatlich-politischen Daseins, daß 
ferner diese Betonung der erkenntnisfördernden Funktion einer kriegerischen, 
heroischen, überdeckte Gegensätze bloßlegenden Ausnahmesituation gegen
über der ,blassen* Normalität des Friedens, daß die positive Bewertung sub
stantiell homogener Verschmelzung der nationalen Kräfte eine gewisse Ver
wandtschaft mit charakteristischen Ideen Carl Schmitts aufweisen“ (153). D. 
versucht, S ch e le r von jedem Vorwurf zu befreien. Es scheint aber, daß der 
emotionale Charakter der Person, wie er bei S ch e le r zutagetritt, diese Kriegs
ethik nahelegt. Entscheidend für die rechtsphilosophische Auswertung des 
Sch elersch en  Personbegriffs ist das 19. Kapitel „Rechtstheoretische Grund
legung: Begriff der Rechtsperson“. Schwer wird es, die Solidarität von der 
Phänomenologie aus rechtslogisch als einen Rechtsbegriff zu deuten. D. 
betont, daß die Solidarität nicht im Sinne des Vorranges der Gemeinschafts
belange mißzuverstehen sei, sondern primär im Verhältnis individualer Per
sonen zueinander wurzele (244). Wie kommt man aber von hier aus zur Sinn
einheit der Personen, durch die erst die Gesamtperson konstituiert werden 
kann? Mit Recht erklärt D., daß die Gesamtperson nicht eine „über” und 
außerhalb der konkret-endlich existierenden singulären Person zentrierte 
Realität darstelle (251). „Sie besteht vielmehr in den einzelnen konkreten Per
sonen als eine besondere Mannigfaltigkeit von sinneinheitlich sich aufeinander 
beziehenden Akten, die sich im Miteinanderleben und Miteinanderhandeln der 
konkreten Bewußtseinssubjekte zu einer offenen Totalität zusammenfügen“ 
(251). Nur auf der Sinneinheit von Akten läßt sich allerdings keine echte 
Sozialethik aufbauen. Man verbleibt bei der selbst gewählten Solidarität, somit 
bei der Individualethik mit der Nuance, daß das Individuum sich selbst in 
Relation zu andern setzt, diese Relation natürlich auch irgendwie verantwor
ten muß. Diese Sicht reicht aber nicht aus, um eine eigentliche Sozialethik zu



6.2.1 Einzelperson und Recht — Subjektives Recht 387

konstituieren (vgl. U tz , Sozialethik I u. II). Damit fehlt aber auch die logische 
Grundlage für eine echte, das Einzelsubjekt transzendierende Staatsidee. D.s 
gründliche Studie darf als eine Bereicherung der philosophischen Rechts
begründung bezeichnet werden, da sie sich in umfassender Weise bemüht, die 
Sch elersch en  Gedanken über Individuum und Gemeinschaft in jene Bereiche 
hinein zu verfolgen, die S ch e le r selbst noch nicht behandelt hatte.

6.2.1 Einzelperson und Recht — Subjektives Recht

HENKE, Wilhelm: D as su b jek tive  ö ffe n tlic h e  R echt.
H. möchte hier nicht von den verfassungsrechtlichen subjektiven Rechten, 
sondern einzig von dem subjektiven Recht gegenüber der Verwaltung spre
chen. Gegen die Auffassung, dieses subjektive Recht bestehe im Recht auf 
Klage gegen die Verwaltung, erklärt H., daß man sich kein Klagerecht vor
stellen könne, wenn man nicht vorgängig vom Recht spreche, das verletzt wer
den könnte und somit zur Klage berechtige. Das subjektive Recht wird als 
gesetzlich begründeter Anspruch auf etwas ganz bestimmtes aufgefaßt. Es gebe 
also kein allgemeines Recht gegen die Verwaltung auf Wahrung der Gesetze, 
auf Beseitigung gesetzwidriger Maßnahmen oder ähnliches. Vielmehr gebe es so 
viele subjektive öffentliche Rechte, wie es gesetzliche Bestimmungen und 
deren Anwendungsfälle gebe, wie es ebenso so viele subjektive Privatrechte gebe, 
wie die Gesetze Bestimmungen enthalten und Anwendungsfälle finden (57). 
Nach dieser grundsätzlichen Klarlegung des Begriffs des subjektiven öffent
lichen Rechts beschäftigt sich H. mit dem subjektiven öffentlichen Recht in 
der Verwaltungsrechtsprechung, dem System der subjektiven öffentlichen 
Rechte und dem subjektiven öffentlichen Recht im Verwaltungsprozeß.

6.2.2 Menschenrechte — Grundrechte

BERNARD, Paul — MARCHAND, Daniel: D ie k lin ische B ehandlung von  
G eisteskranken . JIJK
Die Frage nach der Selbstbestimmung als Grundrecht in der Gesellschaft ist 
dort besonders schwierig zu lösen, wo es um die zwangsmäßige Einweisung 
eines Geisteskranken in eine Anstalt geht. B ern ard  behandelt das Problem an
hand verschiedener Beispiele vom psychiatrischen Standpunkt aus. M archand  
geht die Frage vom juristischen Standpunkt aus an. Er beschreibt die ver
schiedenen Kontrollinstanzen, die geschaffen werden müßten, um zu ver
meiden, daß der Kranke unbegründeter Weise festgehalten werde. Vor allem 
verlangt er, daß die Verwaltung des Vermögens von Geisteskranken garantiert 
werde. Er sieht hierfür einen Vormundschaftsrat vor, der unter richterlicher 
Kontrolle steht.
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BRAUD, Philippe: La n o tio n  de lib erté  p u b liq u e  en d ro it  fran ça is.
Für das Verständnis der umfangreichen und gründlichen Studie über die 
öffentlichen subjektiven Rechte, wobei es naturgemäß in erster Linie um das 
französische Recht geht, ist die Unterscheidung des Verf. zwischen privatem 
und öffentlichem subjektivem Recht grundlegend. Das private subjektive 
Recht, so führt B. aus, hat mit dem Staat nichts zu tun. Es ist Angelegenheit 
der Kontrahenten oder Partner. Es gewinnt öffentliche Bewandtnis erst in 
dem Augenblick, wo der Staat sich um die Ordnung und die Sanktion privater 
Abmachungen kümmert. Das öffentliche subjektive Recht dagegen wird in 
erster Linie aus der Pflicht der Staatsmacht, bzw. ihrer Inhaber (Regierung, 
Verwaltung wie aller weiteren ausführenden Organe) begriffen, bestimmte 
Handlungen der Staatsbürger freizulassen, d.h. nicht zu intervenieren. In der 
Konzeption der sog. Menschenrechte, die als vorstaatliche Rechte gefaßt wer
den, kommt demnach der Begriff der öffentlichen subjektiven Rechte noch 
nicht zum Ausdruck. Sie werden allerdings in dem Moment zu öffentlichen 
Rechten, wo sie als Ordnungsfaktoren konstitutionell eingesetzt werden. Wer 
aber überträgt dem Staat bzw. der Staatsmacht die Aufgabe, solche öffentli
chen subjektiven Rechte zu schaffen und ihren Wirkbereich zu umschreiben? 
B. geht mit der von C. Je llin e k , R. C arré de M alberg  und M. Waline gehaltenen 
These von der Autolimitation der Staatsgewalt nicht einig. Er verweist auf 
einen kausalen, streng genommen nicht juristischen Faktor zurück, auf das 
souveräne, staatsgründende Volk. B. möchte seine mit reichen geschichtlichen 
Hinweisen versehene Studie als theoretische Synthese auffassen. Er beabsich
tigt also keine rechtsphilosophische Begründung der öffentlichen subjektiven 
Rechte. Dennoch kommt er, wie namentlich in der Besprechung von natur
rechtlichen Deutungen klar wird, ohne philosophische Überlegungen nicht 
aus. Schließlich ist die Grundthese des Buches rechtsphilosophisch begründet. 
Denn der Rückgriff auf das souveräne Volk muß doch irgendwie rechtslogisch 
begründet werden. Das Postulat der Grundnorm H. K elsen s, dem B. sonst 
manche Gedanken entleiht, wird abgelehnt. Warum greift B. auf die kausale 
Macht des staatsgründenden Volkes zurück, wenn nicht aus der rechtsphilo
sophischen, übrigens durchaus richtigen Überlegung heraus, daß ein wirksames 
Soll von irgendeiner realen Macht herkommen muß? Wenn man aber diese 
Macht nicht im philosophischen, d.h. metaphysischen Raum sucht, dann un
terliegt man wohl oder übel der Idee des Dezisionismus, nur daß dieser anstatt 
im Staatsorgan im Volk verankert ist. Die Unterscheidung zwischen privat ge
faßten, d.h. den Staat noch nicht direkt tangierenden Menschenrechten und 
den öffentlichen subjektiven Rechten hatte sich B. nicht nur aus rechtstheore
tischen Gründen aufgedrängt. Er wurde auch durch die rationalistische Rechts
philosophie der Naturrechtslehrer irregeführt. So Lobenswertes J .  M arita in  
über T hom as von  A q u in  geschrieben haben mag, in der Konzeption der Men
schenrechte kann er sich auf ihn nicht berufen. Für 'Thomas von  A q u in  waren 
die Menschenrechte keine vorstaatlichen subjektiven Rechte, er sah sie viel
mehr a priori in die staatliche Gemeinschaft integriert. Allerdings ist dieser
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Staat noch nicht der konkrete, sondern der nach der Natur des Menschen ent
worfene Staat. Immerhin aber wird in dieser Sicht klar, daß auch die priva
testen subjektiven Rechte als integrierte Rechte Ordnungsnormen sind, die es 
in der Schaffung eines konkreten Staates zu berücksichtigen gilt und die auch 
das souveräne, staatsgründende Volk binden. Rechtsphilosophisch existieren 
demnach die privaten subjektiven Rechte nicht, die B. bei verschiedenen Na
turrechtslehrern gefunden zu haben glaubt.

CANADA, Pedro: E l d erech o  a l erro r.
Mit spekulativem Scharfsinn faßt C. das Problem der Gewissens- und Reli
gionsfreiheit am entscheidenden Punkte an, nämlich in der Frage, ob dem 
Irrtum ein Recht zustehe. Er untersucht die von katholischen Theologen dar
gebotenen Erklärungen der Religionsfreiheit und systematisiert sie in vier 
Gruppen. An allen Theorien kritisiert er den Ansatz oder Ausgangspunkt, 
nämlich das Fragen nach der Wahrheit. Gewissensurteile seien Urteile der 
praktischen Erkenntnis, deren Wahrheit nicht an der theoretischen Wahrheit 
gemessen werden dürfe. Es komme darum gar nicht darauf an, ob man ein 
Gewissensurteil vom „objektiven“ Standpunkt aus ablehnen müsse oder nicht. 
Vielmehr handle es sich darum, ob die Person, welche eine Gewissensüber
zeugung kundtue, mit ihrer Verantwortung engagiert sei. C. verteidigt darum 
das Recht auf Irrtum als eine Formulierung für das Recht auf persönliche 
Wertentscheidung. Rechtlich kontrollierbar werde diese erst, wenn sie die im 
Gesellschaftskörper gültigen Regeln des friedlichen Zusammenlebens störe.

GURADZE, Heinz: D ie E urop äisch e M en sch enrechtsko nventio n .
Dieser sorgfältige, allseitig abgewogene und bis ins einzelne dokumentierte 
Kommentar soll zunächst dem Richter, Anwalt und Verwaltungsbeamten die
nen. Er verdient aber intensives Studium von allen, die sich irgendwie mit 
rechtspolitischen und rechtsphilosophischen Fragen befassen, da die knappen 
Kommentare zu den Artikeln oder einzelnen Meinungen Hinweise auf Inhalte 
und ihre rechtliche Fassung enthalten, die alle interessieren, die sich mit dem 
Aufbau einer freien Gesellschaft befassen.

HERSCH, Jeanne — dir.: L e d ro it  d ’ê tre  un  hom m e.
Eine Sammlung von Texten aus den verschiedensten Kulturen und Zeiten mit 
dem Ziel, die Wertung der menschlichen Freiheit durch die Menschheitsge
schichte hindurch zu belegen. Um nicht Wertungen, die von der Menschen
rechtserklärung von 1948 beeinflußt sein konnten, mit hineinzunehmen, wur
den Texte nach dieser Zeit nicht mehr berücksichtigt. Die aufgenommenen 
Texte betreffen folgende Themen: Menschenbild, Gewalt und Gewaltenbe
grenzung, bürgerliche Freiheit, Gewissensfreiheit, soziale Rechte, Freiheit und 
Gerechtigkeit, Erziehung, Wissenschaft, Kultur, Sklaverei und Knechtschaft, 
Recht gegen die Gewalt, nationale Unabhängigkeit, allgemeine Brüderlichkeit.
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MAIHOFER, Werner: R ech tsstaat u nd  m enschliche Würde.
Ausgehend vom deutschen Grundgesetz Art. 1 Abs. 1, wonach die Menschen
würde unantastbar ist, erklärt M., daß darin der einzelne Mensch in seinem 
Verhalten oder seinen Verhältnissen nicht für sich betrachtet werde, daß viel
mehr der Mensch in seinem Verhalten und Verhältnis zu anderen Menschen 
gemeint sei. So führt ihn der Begriff der Menschenwürde nicht nur zur Frei
heit des Einzelnen, sondern zugleich auch zur Solidarität der Menschen 
untereinander. In diesem Sinne versteht er dann die Achtung und zugleich den 
Schutz der Menschenwürde. Dieser Zusammenhang führt ihn am Schluß von 
selbst auf jene Gedanken, die er in seiner Schrift „Demokratie im Sozialismus“ 
(vgl. die Besprechung in II 10.4.1) ausgefuhrt hat: „Der freiheitliche Rechts
staat als Prinzip eines Dialektischen Materialismus und Dialektischen Idea
lismus“.

MALHERBE, Jean: La vie p rivé e  e t  le d ro it  m oderne.
M. behandelt im ersten Teil einige Grundrechte des Menschen (Recht auf Ge
heimsphäre und Presse, Briefgeheimnis, Telephongeheimnis, Recht auf Ehre, 
Recht und Pflicht der Führung des Familiennamens und der Wahl des Vor
namens, Wohnrecht). Im zweiten Teil kommt er auf das Familienrecht und 
das Eherecht und auf den Arbeitsvertrag zu sprechen. Die Auswahl der The
men mag vielleicht auf den ersten Blick nicht einsichtig sein. Doch erkennt 
man im Laufe der Lesung, daß M. die intimen Sphären des Lebens in ihrer 
Beziehung zum rechtlich geordneten gesellschaftlichen Leben betrachtet. 
Auch die Fragen des Arbeitsrechts sind aus diesem Blickwinkel gesehen. So 
spricht er z.B. über bestimmte Vertragsbestimmungen, die das persönliche Le
ben dessen, der einen Anstellungsvertrag eingehen will, betreffen (Ehelosigkeit 
in bestimmten Berufen, Frage der Schwangerschaft von Flugzeughostessen 
usw.). M. versucht jeweils, die juristischen Ketten, die der Freiheit des einzel
nen im Zusammenleben mit andern angelegt werden, begreiflich zu machen. 
Die Ausführungen beziehen sich naturgemäß auf das französische Recht. Da 
M. über zahlreiche gerichtlich entschiedene Fälle berichtet, liest sich das 
wissenschaftliche Buch manchmal wie ein Lebensroman.

NOLDE, O. Frederick: F ree an d  Equal.
Der Verf., der bei der Ausarbeitung der Menschenrechtserklärung mitgewirkt 
hat, behandelt die Ursprünge und den Sinn der Menschenrechtserklärung, 
wobei er im besonderen auf die Religionsfreiheit und die Stellungnah
me des Weltrates der Kirchen eingeht. Im einzelnen schlägt er präzisere Fas
sungen vor, vor allem auch im Hinblick auf die Verwendung der Menschen
rechtserklärung in der Redaktion von internationalen Friedensverträgen.

SCHAMBECK, Herbert: G ru n d rech te  u n d  Sozialordnung.
Der Einbau der Sozialrechte in das Grundrechtsdenken erfolgte als Korrektur 
der ursprünglichen Fassung der Menschenrechte im Sinne von Freiheitsrech-
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ten. Dies geht aus den Darstellungen von Sch. klar hervor. Und wenn man den 
modernen Staat als Rechtsstaat, der sich zunächst um den Schutz von Frei
heiten zu kümmern hat, versteht, dann kann man Sch. nur recht geben, daß 
die Aufnahme von Sozialrechten in den verfassungsmäßigen Grundrechtskata
log eine Ideologisierung des Staatszweckes bedeutet. Sch.versucht, seine These 
bis in die antiken Wurzeln zu verfolgen. Nun muß man allerdings beachten, 
daß das ursprüngliche Staatsdenken, vor allem das christliche, die Menschen
würde nicht von der Freiheit aus faßte, sondern von der Verpflichtung gegen
über vorgegebenen Werten. Die Stoa macht hier eine Ausnahme. Ihre Frei
heitsidee, die zum Teil sogar in die Idee der Freiheit von Staatsgewalt einmün
dete, hat das Gesellschaftsdenken der christlichen Antike verhältnismäßig 
wenig beeinflußt, so sehr die christliche Ethik stoische Züge erhalten hat und 
in Übereinstimmung mit der Stoa die Gleichheit aller Menschen energisch un
terstrich. Aber eben gerade diese Gleichheit trägt in der christlichen Antike 
ausgesprochen soziale Züge: gleiches Recht auf die Erdengüter, Anspruch der 
Armen auf den Überfluß der Reichen. Von der Startgleichheit aller in einem 
Rechtsstaat ist nicht die Rede. Wenn Sch. die christliche Antike als stoßkräfti
gen Begründer der Menschenrechte preist, dann darf dieses Lob sich sicher 
nicht auf eine Begründung der Freiheitsrechte beziehen. Die Berufung auf die 
Schrift „De regimine principum“ von Thom as von A q u in  dürfte den Sachver
halt nicht treffen, ganz abgesehen davon, daß davon nur die ersten vier Kapitel 
authentisch sind, in denen übrigens just die Monarchie verteidigt wird. Wäre 
die christliche Tradition konsequent den Ideen von B asilius (19) gefolgt, dann 
hätten wir wohl nicht den Rechtsstaat, sondern den kommunistischen Staat, 
wenngleich in vermenschlichter Form (sofern dies möglich ist). Die Grund
these Sch.s, daß man zur Wahrung des Rechtsstaates die sozialen Rechte nicht 
in die Liste der Grundrechte der Verfassung aufnehmen sollte, eine These, die 
alle Unterstützung verdient, muß vom modernen Staatsdenken ausgehen, das 
außerhalb der kirchlichen Tradition gepflegt wurde.

STREET, Harry: F reed om , the in d iv id u a l an d  the law.
Das Buch gibt einen detaillierten Überblick über die Stellung der Freiheits
rechte im englischen Recht. Wie der Verfasser betont, liegt die Schwierigkeit 
dieses Unternehmens darin, daß das englische Recht keine dem kontinental
europäischen Recht entsprechende schriftliche Fixierung der Freiheitsrechte 
kenne, so daß Inhalt und Umfang der Freiheitsrechte erst aus den vielen De
tails des Richterrechts erkannt werden könne.

STRZELEWICZ, Willy: D er K a m p f um  die M enschenrechte.
St. gibt ein plastisches Bild von der Geschichte der Kämpfe um die Menschen
rechte bis zur Erklärung der UNO im Dezember 1948. Über die geschichtliche 
Darstellung hinaus ist aber das Buch wegen seiner rechtsphilosophischen Er
örterungen besonders beachtenswert. Lesenswert ist vor allem der Abschnitt 
über die fünf gegnerischen Theorien (Konservatismus und Romantik, Marxis-
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mus, Biologismus, Totalitarismus, Positivismus und moderne Wissenschafts
theorie). Der Leser wird, um die rechtsphilosophische Konzeption St.s zu er
fahren, besonders die Ausführungen über den Positivismus (197 ff.) und das 
sich anschließende Kapitel „Die Menschenrechte, die Demokratie und die 
zwischenstaatlichen Beziehungen“ (204 ff.) zur Kenntnis nehmen müssen. Die 
Forderung der Menschenrechte aus dem Bereich der Wissenschaft auszu
schließen, weil es sich dabei nicht eigentlich um Aussagesätze handle, weist St. 
zurück. Zwar erklärt er sich mit der Ansicht einig, daß man aus Forderungen 
keine Aussagen ableiten könne. Dennoch findet er den Weg zur Realität der 
Menschenrechte, ohne jedoch auf eine oberste, göttliche Instanz oder auf die 
Menschennatur zurückzugreifen. Die Menschen pflegen, so sagt St. (211), ihre 
Erlebnisinhalte (z.B. alle Menschen sind gleich zu behandeln) in der Form von 
allgemeinen Aussagen auszudrücken, um ihrer Gewißheit ein entsprechendes 
Gewicht und eine allgemeine Sicherheit zu verleihen. Daß solche Sätze nicht 
unter die prüfbaren Wirklichkeitssätze gerechnet werden können, über die man 
sich auf Grund der Beobachtung eindeutig zu verständigen vermag, könne mit 
Sicherheit gesagt werden. „Insofern haben also auch die Sätze, mit denen die 
klassischen Naturrechtstheorien operierten, heute keinen wissenschaftlich 
brauchbaren Sinn mehr. Darum kann man sie in der Frage nach der Berech
tigung von Forderungssätzen auch nicht mehr als Entscheidungsmaßstab ver
wenden“ (212). Dennoch, so fährt St. fort, befinden sich alle Individuen in 
der gleichen Lage. „In dieser Hinsicht sind alle Individuen als völlig gleichge
stellte Partner zu betrachten, und das ist wohl auch der vernünftige Sinn, der 
von allen naturrechtlichen Behauptungen über die natürliche Gleichheit der 
Menschen übrigbleibt. Unsere Aussage, daß alle Menschen in der Frage nach 
der obersten Entscheidung über die Berechtigung von Forderungssätzen als 
gleichgestellte Partner betrachtet werden müssen, hat also nichts mit der Be
hauptung von irgendeiner natürlichen gleichen Beschaffenheit der Menschen zu 
tun, die nicht aufrechtzuerhalten wäre“ (212). Daß alle Menschen als gleichge
stellte Partner betrachtet werden müssen, hieße demnach nichts anderes, „als 
daß kein Individuum aufstehen kann, um eine sinnvoll prüfbare Behauptung 
über die Existenz oder die Willensbefehle einer obersten Instanz aufzustellen. 
Es kann also kein Individuum mit dem Hinweis auf eine solche Entscheidungs
instanz besondere Forderungen für berechtigt oder unberechtigt erklären, 
noch gar eine Rangordnung von Rechten aufstellen wollen. Wer in einer sol
chen Situation dennoch nach einem Maßstab für die Entscheidung über die 
Berechtigung von Forderungssätzen sucht, der muß nun eines wissen: Wenn er 
eine Forderung erhebt und sie berechtigt nennt, so hat er keinen vernünftigen 
Grund, um zu bestreiten, daß alle anderen Individuen die gleiche Forderung 
erheben und die gleiche Forderung für berechtigt erklären können. Es bedarf 
keines besonderen Scharfsinns, um zu erkennen, daß auf diesem Wege ein 
Chaos von Forderungssätzen herauskommen könnte, die einander widerspre
chen oder deren Erfüllung sich gegenseitig aufheben würde“ (212 f.). Es bleibt 
also als Mittel der Verständigung und Übereinkunft nur noch der Maßstab der
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Vereinbarkeit oder Unvereinbarkeit von Forderungssätzen. „Wir können also 
nur diejenigen Forderungssätze als berechtigt charakterisieren, die miteinander 
vereinbar, und diejenigen als unberechtigt bezeichnen, die miteinander unver
einbar sind“ (213).

TOMANDL, Theodor: D er Einbau so z ia le r G ru n d rech te  in das p o sitive  R echt. 
Ausgehend von der Erkenntnis, daß die Befreiung des Individuums von staat
lichem Zwang noch keine ausreichende Garantie der individuellen Freiheit bie
tet, wird heute, wie der Autor darstellt, neben der Bedeutung der klassischen 
Grundrechte, die als Freiheitsrechte zu verstehen sind, immer mehr die Wich
tigkeit der sozialen Grundrechte hervorgehoben, welche die aktive Förderung 
der Menschen durch Gemeinschaftsorgane zum Inhalt haben. Wie der Autor 
zeigt, kann es bei der sich gegenwärtig abzeichnenden Entwicklung vom 
Rechtsstaat zum Wohlfahrtsstaat nicht um die Alternative: Rechtsstaat oder 
Wohlfahrtsstaat gehen, sondern nur um die gegenseitige Abstimmung rechts
staatlicher und sozialstaatlicher Faktoren, wobei den Freiheitsrechten grund
sätzlich die Priorität einzuräumen sei, da die sozialen Grundrechte nur zur Un
terstützung der freien Entfaltung der Persönlichkeit sinnvoll seien.

WILHELM, Bernhard: D ie fre ie  M einung im ö ffe n tlic h e n  D ienst.
W. geht es um die Frage, inwieweit der Beamte, der im öffentlichen Dienst 
steht, ein Recht auf freie Meinungsäußerung habe in literarischer Tätigkeit, in 
der Zusammenarbeit mit Verbänden, allgemein in der kritischen Stellung
nahme zu seinen Vorgesetzten usw. Ausgangspunkt der Diskussion müsse das 
Grundrecht sein und nicht irgendeine staatsphilosophische Spekulation. Der 
Beamte sei ebenfalls Bürger. Bei aller Anerkennung der Schweigepflicht in be
stimmten Dingen, der Pflicht zur Mäßigung in der Kritik, könne man dem 
Beamten das Grundrecht der freien Meinungsäußerung nicht absprechen. W. 
spricht im Interesse der demokratischen politischen Ordnung sogar von einer 
Pflicht des Beamten zur Meinungsäußerung.

6.6 Völkerrecht — Internationales Recht

HUBER, Hans: W eltw eite  In terd ep en d en z.
H. weist in diesem Vortrag die vielseitige internationale Interdependenz auf 
und erklärt hierzu, die rechtliche Formulierung hinke weit hinter der Wirklich
keit her. Das herkömmliche Völkerrecht sei ein Recht für die Staaten, nicht 
für das menschliche Zusammenleben. Bezüglich der EWG-Forrnulierung äußert 
er sich zurückhaltend und meint, man müsse die geschichtliche Entwicklung 
abwarten, z.B. auch hinsichtlich des Beitritts der Schweiz zur EWG.
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KRÜGER, Herbert — Hrsg.: V ölk errech t, G ew o h n h eitsrech t, N aturrecht.
Das Buch enthält 13 Beiträge, die alle um das gleiche Objekt kreisen: das Ge
wohnheitsrecht als Rechtsquelle des Völkerrechts. Den Autoren geht es um 
den Aufweis der übergeordneten Norm, aufgrund deren das Gewohnheitsrecht 
als Rechtsquelle des Völkerrechts Inhalt und Geltung erhält. In sorgfältiger 
Weise werden in diesem Zusammenhang Veröffentlichungen zum Naturrechts
problem, vor allem zum Gewohnheitsrecht in verschiedenen Rechtstheorien 
und -praktiken (Internationaler Gerichtshof, deutsches Recht, anglo-ameri- 
kanisches Recht, Sowjetunion, französisches Recht, italienisches Recht, 
Lateinamerika) analysiert. Die verschiedenen Aufsätze stehen in einer einheit
lichen Konzeption, nämlich der Anerkennung der naturrechtlichen Basis allen 
Rechtsderkens. Das Naturrecht ist hierbei nicht ein Katalog von Rechtsgrund
sätzen, sondern die Grundeinstellung der menschlichen Vernunft, im Zusam
menhang mit der sozialen und kulturellen Gegebenheit an der menschlichen 
Natur orientierte Ordnungsprinzipien zu fordern. Nur die naturrechtliche 
Konzeption sei, so wird betont, in der Lage, die Existenz des Gewohnheits
rechts als selbständige Völkerrechtsquelle und ebenfalls als seinen Geltungs
grund zu begründen. Nur auf dieser Grundlage könnten die Rechtsfolgen eines 
Wandels der Rechtsüberzeugung im Rahmen der Gewohnheitsrechtsbildung 
rechtslogisch erklärt werden.

SCHAUMANN, Wilfried — HABSCHEID, Walther J.: D ie Im m u n itä t auslän
d isch er S taa ten  nach V ö lk e rre ch t u n d  deutschem  Z iv ilp rozeß rech t.
Die Art und Weise, Diskussionsbeiträge in ein Ganzes zu verarbeiten, ist in 
dieser hochwissenschaftlichen Veröffentlichung vorbildlich. Der Bericht
erstatter flicht die von seinen Kritikern vorgetragenen Meinungen selbst in sein 
Referat ein. Es sind also alle Beiträge so eingesetzt, daß sie zur Sache sprechen 
und man aus der Lesung einen Gesamteindruck gewinnt. Die beiden hier 
behandelten Themen (der völkerrechtliche und der zivilrechtliche Aspekt) 
sind zwar vom rein juristischen Standpunkt aus angegangen, so daß der 
Politikwissenschaftler zunächst keinen besonderen Ertrag für sich erhofft. 
Dennoch dürfte er daraus etwas lernen. Es geht ihm die Tatsache auf, daß 
selbst in den rechtlichen Institutionen die funktionelle Bedeutung der Staaten
immunität ihren Niederschlag gefunden hat. Namentlich das erstbehandelte 
Thema zeigt, daß die in der Souveränität begründete Staatenimmunität nicht 
aus einem reinen Staatsbegriff abgeleitet werden kann, sondern sich vielmehr 
aus der Notwendigkeit reibungslosen Zusammenlebens von souveränen 
Staaten ergibt. Darum spricht der Verf. von der „rechtspolitischen" Be
deutung der Staatenimmunität. Diese sei ein Mittel zur Wahrung der 
Unabhängigkeit, Souveränität und Gleichheit sowie des gegenseitigen 
Respektes der Staaten, ein Mittel zur Verhütung internationaler Konflikte, 
schließlich ein Mittel zur internationalen Abgrenzung der Zuständigkeiten und 
zum Schutz der staatlichen Funktionen im Außenbereich.
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7.1 Rechtssanktion -  Strafrecht — Allgemeines

ALTERNATIV-ENTWURF EINES STRAFGESETZBUCHES. Besonderer 
Teil.
Der besondere Teil des Alternativ-Entwurfs zum Regierungsentwurf umfaßt 
bisher zwei Hefte: „Politisches Strafrecht“ und „Sexualdelikte, Straftaten 
gegen Ehe, Familie und Personenstand, Straftaten gegen den religiösen Frie
den und die Totenruhe“. Das erste wurde abgeschlossen am 8. Oktober 1967, 
das zweite am 30. Juni 1968. Im politischen Strafrecht bemühen sich die 
Verf., nur die rechtlich erfaßbaren Tatbestände zu umschreiben, um nicht in 
einer unendlichen Kette alle nur möglichen Handlungen etwa vom Versuch 
zur Vorbereitung und von dieser zur Vorbereitung der Vorbereitung, 
aneinander zu reihen. Über dieses Bemühen hinaus, das Recht nicht zu sehr zu 
belasten mit Dingen, die doch nicht greifbar sind, sind die Verf. im zweit
genannten besonderen Teil bestrebt, die Sittennormen vom Recht zu 
scheiden. Aus diesem Grunde sprechen sie von Sexualdelikten, nicht, wie es 
im Regierungsentwurf heißt, von „Straftaten gegen die Sittenordnung“. Der 
Begriff der „Unzucht“ wird darum vermieden. Außerdem fallen nur solche 
Handlungen ins Blickfeld der Juristen, die von einiger Erheblichkeit sind. Der 
Kreis der geschützten Personen wird nicht durch eine perfektionistische Auf
zählung eingefangen. Es soll im Einzelfall der Prüfung des Richters 
unterliegen, ob die für das Delikt entscheidende Situation vorliegt: eine 
Willenlosigkeit des Opfers, die es unfähig macht, aus eigenem und freiem 
Willensentschluß eine Sexualbeziehung einzugehen.

GIESE, Hans — Hrsg.: Z u r S tra frech tsre fo rm .
Die Veröffentlichung enthält sechs Aufsätze über Probleme der deutschen 
Strafrechtsreform. F. B öck le  berichtet über „Sittengesetz und Strafgesetz in 
katholischer Sicht“, E.-W. H anack über „Brennpunkte einer Reform des 
Sexualstrafrechts“, H.-H. Jesch eck  über „Rechtsvergleichende Bemerkungen 
zur strafrechtlichen Behandlung der einfachen Homosexualität“, H. Giese über 
„Gesunde und kranke Straftäter“, W. Rasch über „Gruppennotzuchtdelikte 
Jugendlicher und Heranwachsender“, R. S ieverts beschließt die Broschüre mit 
kurzen Bemerkungen zur strafrechtlichen Verantwortung. Der Artikel von 
R asch  ist weniger rechtlich ausgerichtet, er will mehr informieren über den 
Tatbestand. G iese unterstreicht die Bedeutung der Verantwortlichkeit auch des 
Sexualdelinquenten und zeigt die Erfolgsgrenzen der Kastration auf. Uneinig 
hinsichtlich der rechtlichen Behandlung der Homosexuellen sind sich die 
Autoren H anack und Jesch eck . Je sch eck  unterstreicht die sozialpsychologischen 
Folgen der rechtlichen Freigabe der Homosexualität. Sein Urteil bezüglich der 
Erfahrungen, welche man mit dem „Strichjungenunwesen“ gemacht hat, kann 
nicht ohne weiteres als unbegründet beiseite geschoben werden.
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KLEINHEYER, Gerd: Vom  Wesen d e r  S tra fg esetze  in  d e r  n eu eren  R ech ts
entw icklung.
K. stellt sich die Frage, warum das Verfahrensstrafrecht und das materielle 
Strafrecht in den österreichischen und bayerischen Gesetzen von 1803 und 
1813 zusammengefaßt wurden, während sie vorher getrennt waren. Den 
Grund findet er in der Theorie, die dem Strafgesetz die Aufgabe zuteilt, durch 
die Strafandrohung den potentiellen Verbrecher einem psychologischen 
Zwang auszusetzen, der ihn von der Begehung des Verbrechens abhalten soll. 
Begehe der Verbrecher dennoch die verbotene Handlung, dann willige er in 
seine Bestrafung ein, d.h. er rechtfertige die Strafe durch seine eigene 
Zustimmung. Damit gewinnen Strafandrohung und Strafvollstreckung einen 
inneren Zusammenhang, der eine Trennung von materiellem Strafrecht und 
Verfahrensnorm sinnwidrig machen würde.

MÜLLER-DIETZ, Heinz: G ren zen  des Sch u ldg ed anken s im S tra frech t.
Der Verf. erkennt bezüglich der Definition der Strafe die Haltlosigkeit der 
Alternative: reine Erfolgshaftung oder Schuld im Sinne eines sittlichen Vor
wurfs. Die Lösung sieht er in einem gewissen Kompromiß. Die Schuld stehe 
wesentlich im Schnittpunkt der Beziehungen zwischen Recht und Ethik, 
insofern sie am generell-normativen Charakter des Rechts und der personalen 
Struktur der Ethik teilhabe. M.-D. nähert sich sehr der Auffassung von der 
„Sozialschuld“ im Sinne W. M aiho fers. Andererseits möchte es M.-D. nicht 
nur auf die soziale Rolle, die der Mensch in seiner Gesellschaft zu spielen hat, 
abstellen, um den Schuldbegriff abzuklären. Denn im richterlichen Urteil werde 
schließlich die Täterpersönlichkeit erfaßt, wenngleich ihre Innenseite sich der 
Kontrolle entzöge. Um nun schließlich doch nicht in die individualethische 
Schuld hineinzugeraten, spricht M.-D. von der „sozialethischen“ Schuld, die 
im Blickpunkt des Rechts stehe.

NEDELMANN, Carl — Hrsg.: K ritik  d er S tra frech ts re fo rm .
Die Autoren befassen sich mit dem Regierungsentwurf des neuen Strafrechts 
von 1962 und dem sogenannten „Alternativ-Entwurf“ eines Kollegiums von 
Juristen. Den entscheidenden Traktat hat N edelm ann  übernommen, nämlich 
die Definition der Strafe. Er wendet sich gegen die rein juristische Definition 
der Strafe einerseits und gegen die Theorie der Sühne andererseits. Ent
scheidend müsse sein, den einzelnen Straftäter innerlich zu erfassen und seine 
Integrationsmöglichkeiten zu erkennen. Thoss, der sich mit den Vermögens
delikten beschäftigt, weist auf die Rechts- und Sozialstaatlichkeit als Grund
lage des gesamten Rechts hin, von wo aus auch das Strafrecht gesehen werden 
müsse. B acia erklärt in seinem Artikel über die Sexualverbrechen, daß das 
sogenannte „Abnorme“ nichts anderes als das Gegenstück zu der aus der 
Mechanik der Vorurteile entstandenen Norm sei. Mit dem Problem der aus 
politischen Gründen verbotenen Handlungen beschäftigt sich W. A m m ann.
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REINISCH, Leonhard — Hrsg.: D ie d eu tsche S tra frech ts re fo rm .
Die Autoren behandeln teils grundsätzliche Fragen des Strafrechts, wie z.B. 
den Zweck der Strafe, die sittliche Wertordnung im Strafrecht, teils Einzeh 
probleme wie Strafvollzug, Schwangerschaftsunterbrechung, künstliche 
Insemination, Homosexualität, Landesverrat, Gotteslästerung usw., an denen 
sich die Diskussion über die Verbindung von Moral und Recht besonders stark 
entzündet. Durchweg sind die Autoren der Auffassung, daß man das Recht 
verwissenschaftlichen und humanisieren, d.h. aus dem Bereich der wissen
schaftlich nicht erklärbaren Wertvorstellungen befreien müsse.

7.2 Wesen der Strafe und der strafbaren Handlung

DANNER, Manfred: G ib t es einen  fre ie n  W illen?
Die zweite Auflage dieses Buches, dessen erste Auflage in Band V dieser 
Bibliographie besprochen wurde (361), hat beachtliche Erweiterungen 
erfahren. Um den Verf. richtig zu verstehen, ist seine Auffassung bzgl. des 
Verhältnisses von Freiheit und Verantwortung wichtig. „So-oder-anders- 
Wollenkönnen ist nicht identisch mit Freiheit, wohl aber wird die Möglichkeit, 
so oder anders wollen zu können, zur Grundlage für unsere Verantwortung“ 
(14). Wenngleich der Wille determiniert ist, so fühlt sich der Mensch doch 
einer äußeren oder inneren Autorität verantwortlich. „Also nicht weil wir frei
willig das eine oder das andere wollen können, werden wir verantwortlich 
gemacht, sondern, weil wir als denkende Wesen in der Lage sind, zu jedem 
triebhaften Wollen das gegenteilige Sollen zu denken und bei hinreichender 
emotionaler Besetzung auch zu wollen, ist es die Aufgabe der Verantwortung, 
unsere Emotionen so stark in die Richtung der Auftragserfüllung zu dirigieren, 
daß die Tat unterbleibt“ (14 f.). Für das Strafrecht hat die hier verteidigte 
Auffassung der Freiheit und der Verantwortung weitreichende Folgen. Die 
Strafe als Sühne entfällt. Sie hat als Aufgabe die Integration des Fehlenden. In 
einem lesenswerten Nachwort beschäftigt sich D. mit dem Vorwurf, „Atheist“ 
zu sein. Besondere Beachtung verdient der Anhang, in welchem sich D. mit H. 
W elzels „Gedanken zur ,Willensfreiheit1 “ auseinandersetzt (195 ff.).

GREFFENIUS, Gunter: D er T äter aus Ü berzeugung u n d  d er T äter aus G ew is
sensnot.
G. legt besonderen Wert auf die Unterscheidung zwischen einem Täter aus 
Überzeugung und einem Täter aus Gewissensnot. Ein Täter aus Überzeugung 
sei z.B. ein überzeugter Kommunist, dem gemäß deutschem Recht kein Recht 
zur politischen Tätigkeit eingeräumt ist. Als Beispiel eines Täters aus Gewis
sensnot nennt er den Zeugen Jehovas, der den Ersatzdienst verweigert. Wei
terhin möchte G. den Täter aus Überzeugung gegen den Täter aus Einstellung 
unterschieden wissen. Im Täter aus Einstellung sieht er vordringlich einen 
Täter, der aus irgendeinem subjektiven Wertgefühl eine Handlung begeht, die
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eine rechtswidrige Folge hat. Für den Überzeugungstäter möchte er die 
„custodia honesta“ als Maßnahme anerkennen, den Gewissenstäter dagegen 
möchte er von jeder Sanktion befreien.

MOBERLY, Sir Walter: The E thics o f  P unishtnent.
Das Buch ist eines der umfassendsten und philosophisch tiefsten Veröffent
lichungen über die Strafe. M. sieht die Strafe wesentlich an die Sühne ge
bunden, wie die Straftat wesentlich mit sittlicher Schuld Zusammenhänge. 
Gerade diese Bindung an das sittliche Element hindert M., die Strafe in eine 
Vergeltungsaktion vonseiten der Gesellschaft ausarten zu lassen. Wo die Strafe 
die innere Umkehr des Gestraften nicht zu erreichen vermag, verliere sie ihren 
inneren Sinn und werde nur als Notbehelf zur Abwendung größeren Übels 
angesehen werden können. M. untersucht die in der Geschichte aufweisbaren 
Vorstellungen der Strafe nach ihren Motivationen. Er analysiert die statisti
schen Erhebungen bezüglich der abschreckenden Wirkung der Strafandrohung, 
im besonderen der Todesstrafe, die er entschieden ablehnt. M. erweist sich 
auch als Theologe, so besonders im letzten Kapitel über die ewige Strafe. Die 
von hohem Ethos getragene Auffassung von der Strafe kennzeichnet auch M.s 
humane Vorschläge für den Strafvollzug.

SCHMIDHÄUSER, Eberhard: V o rsa tz b e g riff u n d  B egriffs ju risp ru d en z im  
S tra frech t.
In Diskussion mit der finalen Handlungslehre sucht Sch. nach einem Begriff 
des Vorsatzes, der in der Lage ist, auch die fahrlässige Straftat mit ein
zubegreifen, d.h. auch dort irgendwie das Intentionale oder Finale zu ent
decken. Er prägt dafür den Begriff der „Vorsätzlichkeit“. Im traditionellen 
Vorsatzbegriff sei das Willensmoment herausgearbeitet worden, um vor
sätzliche Tat von Fahrlässigkeit zu unterscheiden. Dagegen will Sch. das 
Willenselement aus dem traditionellen Vorsatzbegriff ganz herauslösen und es 
unter Beschränkung auf das finale Wollen in jedem Unrechtstatbestand der 
Begehungsdelikte anerkennen, und zwar nicht nur für das vorsätzliche, son
dern auch für das fahrlässige Delikt. Damit kommt Sch. von selbst auch zu 
einer anderen Erklärung der Schuld in der traditionellen vorsätzlichen 
Straftat.

7.3 Todesstrafe

IMBERT, Jean: La p e in e  de m ort.
I. schildert die Geschichte der Todesstrafe von der Antike bis heute, wobei er 
auch die verschiedenen rechtsphilosophischen Theorien wiedergibt. Als 
Schlußfolgerung stellt er auf, nur ein antiquierter Geist könne heute noch die 
Todesstrafe als Abschreckungsmittel verteidigen. Man könnte sonst mit dem 
gleichen Argument auch die Tortur vertreten.
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KELLER, Dieter: D ie T odesstrafe in k ritisch er Sicht.
Im ersten Teil dieser an der Universität Zürich eingereichten Dissertation be
schäftigt sich K. mit den Argumenten, die für die Todesstrafe angeführt wor
den sind. Besondere Beachtung verdienen hierbei die metaphysisch und theo
logisch fundierten Theorien. Tatsächlich war die von christlichen Autoren 
angeführte Begründung geprägt von der Vorstellung der Inkorporierung des 
bestraften Kriminellen in die umfassendere Gemeinschaft der Erlösten. Mit 
Recht verweist aber K. diese metaphysischen Gesichtspunkte aus dem durch 
den Staat sanktionierten zwischenmenschlichen Bereich. Der zweite Teil der 
Untersuchung führt die Einwände auf, welche gegen die Todesstrafe sprechen: 
Unvollkommenheit der Todesstrafe als Strafe, mangelnde Berechtigung des 
Staates zur Verhängung der Todesstrafe, Mißbrauch des Täters als Objekt 
psychischer Bedürfnisse der Gemeinschaft, menschliche Fehlbarkeit in der 
Beurteilung der Schuld, Brutalität und Unmenschlichkeit der Todesstrafe. Mit 
einem gewissen Pathos stellt K. abschließend fest, die Todesstrafe erscheine 
„als eine völlig unhaltbare Institution“, „auf deren Abschaffung man mit aller 
Entschiedenheit drängen darf“ (273).

10.2 Positivismus

VIEHWEG, Theodor: Was h eiß t R ech tsp o sitiv ism u s?
V. unterscheidet einen theoretischen und einen praktischen Rechts
positivismus. Er konzentriert seine Ausführungen auf den praktischen Rechts
positivismus, d.h. auf die Frage, was praktizierende westdeutsche Juristen 
meinen, wenn sie ihre juristische Einstellung als rechtspositivistisch bezeich
nen. V. anerkennt das Anliegen, die Rechtspraxis von Weltanschauungen und 
außerrechtsdogmatischen Zielsetzungen freizuhalten. Er zeigt aber anderer
seits, daß aus der Rechtswissenschaft Forschungsfächer wie Rechts
philosophie, Rechtsgeschichte und Rechtssoziologie nicht auszuscheiden sind.

10.3.1 Naturrecht — Geschichtliches

SCHELAUSKE, Hans Dieter: N atu rrech tsd isku ssion  in D eutschland.
Sch.s Buch ist ein zuverlässiger Führer durch die Naturrechtsliteratur von 
1945-1965. Sch. zitiert nicht nur, sondern entwickelt die Gedanken der be
sprochenen Autoren aus ihrem geistigen Kontext. Die entscheidenden Teile in 
diesem grundlegenden Werk bilden wohl die Ausführungen über den natur
rechtlichen Geltungsgrund des Rechts im ersten Kapitel und jene über die 
Erkenntnisprobleme im sechsten Kapitel. Das zweite Kapitel sollte nur kurz 
die gesamte geschichtliche Entwicklung der Naturrechtsidee wiedergeben. Das 
dritte, vierte und fünfte Kapitel kreisen um die Frage nach dem Maßstab, 
wonach die „Natur“ und somit der Inhalt im Naturrecht bestimmt werden.
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Die Ausführungen über das primäre und sekundäre Naturrecht könnten viel
leicht noch etwas ergänzt werden. Der Schwerpunkt dieser Unterscheidung 
liegt, sofern man Thom as vo n  A q u in  ins Auge faßt, wohl nicht in der Betrach
tung eines unabänderlichen Wesensgehalts und dessen Anwendung auf die 
Situation, sondern in der Konkretisierung von Rechts- oder sittlichem 
Empfinden. J .  M essner hat richtig erkannt, daß die essentialistische Natur
rechtsidee bei Thom as vo n  A q u in  noch kaum entwickelt ist. Sein sekundäres 
Naturrecht ist tatsächlich das, was Sch. im fünften Kapitel behandelt: eine 
soziologisch beeinflußte Naturrechtsidee, (vgl. übrigens zur dreifachen Kon
zeption von primärem und sekundärem Naturrecht: Utz, Sozialethik II, Rechts
philosophie, 1963, 94 ff.). Wie steht es aber mit diesem sekundären Natur
recht, wenn man es einmal vom erkenntniskritischen Gesichtspunkt aus 
betrachtet? Stammt es nur aus der Erfahrung? Sch. kommt auf diese Frage 
ziemlich eingehend zu sprechen anläßlich der Behandlung der These von J. 
M essner, wonach die naturrechtlichen Prinzipien synthetische Urteile a priori 
sind. Sch., der sich um eine objektive Darstellung dieser Ansicht bemüht, 
spricht sich nicht eindeutig darüber aus, wie er die Abstraktion erklärt, ohne 
die das „a priori“ in M essners These wohl nicht haltbar wäre, ein Punkt aller
dings, der von M essner selbst noch eine ausgedehnte Studie erwartet. Wenn es 
wirklich ein inhaltliches Apriori gibt (im Sinne eines echten Prinzips), dann 
kommt man um eine Abstraktion mit intuitiver Bewandtnis nicht herum. 
Schließlich wäre dann noch zu erklären, wie wir dazu kommen, solche in
haltlichen Aprioris so in Befehlsform zu prägen, daß sie weder ihre apriorische 
Bewandtnis noch auch ihre erkenntnismäßige Struktur verlieren. Die impe
rativischen Prinzipien sind ebenso apriorisch wie die theoretischen. Mit dieser 
Aussage ist wohl die Meinung von T opitsch  (vgl. 326) in gültiger Weise 
widerlegt, daß wir das „Objektive“ in der Werterkenntnis nicht in der theore
tischen Vernunft suchen dürfen. Sch.s allseitig orientierendes Buch regt auf 
jeder Seite zum Nachdenken an, da Sch. stets scharf die Tiefen der Pro
blematik aufweist, wenngleich er sich bezüglich der eigenen Meinungsäußerung 
zurückhält.

SOTO, Domingo de, OP: D e Ju s ti t ia  e t  Ju re  L ib ri decem , I.
Der berechtigte Stolz, den die Spanier hinsichtlich ihrer großen Autoren des 
16. Jahrhunderts hegen, hat seinen Ausdruck in dieser Prachtausgabe des 
Traktats über „die Gerechtigkeit und das Recht“ von D om in icu s de S o to  
gefunden. Der vorliegende Band enthält den Traktat „De Legibus“ (Buch I u. 
II). Auf der linken Seite befindet sich der Facsimile-Abdruck der Ausgabe von 
1556-1557 (Salamanca), auf der rechten Seite die spanische Übersetzung. 
Diese Ausgabe ist gegenüber der früheren von 1553-1554 maßgebender, da in 
der ersten Ausgabe de S o to  ausdrücklich bemerkt, daß er eine definitive Aus
gabe vorbereite, womit er die in diesem Band veröffentlichte meinte. 
V enancio D iego C arro  bietet aus seinem reichen Wissen auf 58 Seiten eine
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kurze Biographie des Verfassers sowie eine eingehende Einführung in den 
Text, wobei er die großen Linien der Naturrechtslehre de S o to s , wie auch 
deren Verbindung zum Völkerrecht darstellt.

10.3.2 Naturrecht — Allgemeines

GIL CREMADES, Juan José: Q ue es D erech o  n a tu ra l cläsico. T 
Der Verf. geht dem Naturrechtsgedanken des römischen Rechts nach und ver
folgt die weitere Entwicklung in der aristotelisch-thomistischen Philosophie. 
Zum klassigen Begriff des Naturrechts gehört nach ihm die Dynamik im Hin
blick auf die jeweils geschichtlich gegebene Natur der Sache.

GYSIN, Arnold: R ech tsp h ilo so p h ie  u n d  G rundlagen  des P rivatrechts.
Der ehemalige schweizer Bundesrichter vereinigt in diesem Buch eine Reihe sei
ner Arbeiten über Rechtsphilosophie und über Grundlagen des Privatrechts. 
G. hat in seiner hohen Funktion oft genug festgestellt, daß er über das positive 
Recht hinaus nach einer Denkmethode suchen mußte, die zu echter Rechts
erkenntnis führt. Das Positivitätskriterium garantiert, so sagt G-, die objektive 
Erkenntnis des Rechts nicht. Die Rechtswissenschaft orientiere sich ihrem 
Wesen nach am tatsächlich Geltenden, sei aber gerade deshalb noch keine 
Rechtserkenntnislehre. Um sich als echte Rechtserkenntnis ausgeben zu 
können, bedürfe die Jurisprudenz der Rechtsphilosophie. G. bekennt sich aber 
deswegen nicht zu einem naturrechtlichen Normenkodex, von dem die 
positive Ordnung abgeleitet wäre. Dennoch will er das Naturrechtsdenken als 
Methode der Rechtserkenntnis gewahrt wissen. Die Rechtsphilosophie habe 
die Frage zu lösen, wie die Jurisprudenz gerechtfertigt werde, obwohl sie 
keine Rechtserkenntnisdisziplin sei, d.h. wie das Positivitätskriterium 
begründet werden könne, obwohl es nicht als Maßstab der Rechtsfindung und 
Rechtserkenntnis gelten könne, ln der Beantwortung dieser Frage begründe 
das naturrechtliche Denken die Jurisprudenz als eine Disziplin, die es als 
solche selbst nicht mit naturrechtlichen Normen zu tun habe. ,,Denn zur Ver
wirklichung der Gerechtigkeit ist die Ausschließung des Gerechtigkeits
kriteriums als entscheidenden Maßstabes im juristischen Verfahren nötig“ 
(79). Rechtsphilosophisch wie auch allgemein ethisch von besonderem Wert 
ist der Artikel über Ja k o b  F ried rich  F ries und L eo n ard  N elson (149 ff.).

10.3.3 Naturrecht — Besondere naturrechtliche Richtungen

CALL1ES, Rolf-Peter: R ech t u n d  F rieden . ZEE
C. verteidigt gegen die starren Formen naturrechtlicher Prinzipien eine dialo
gische Struktur des Rechts. Das Recht werde im Hinblick auf eine gegebene 
Situation und eine verantwortungsvoll zu gestaltende Zukunft gebildet. Ange-
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wandt auf die internationalen Beziehungen heiße dies, zu erkennen, daß die 
alte Gegenüberstellung von Krieg und Frieden ihre ethisch-rechtliche Geltung 
verloren habe, da der Krieg sich durch die moderne Entwicklung als nicht halt
bares Instrument erwiesen habe. Es gehe heute darum, die Grundlagen echter 
Koexistenz zu schaffen. In einer Welt, in der Völker und Kulturen nicht mehr 
durch ein Niemandsland getrennt seien, sei alles, was an gesellschaftlichen 
Vorstellungen existiere, zusammengefaßt in dem einen Raum der jetzt 
anhebenden einen Menschheitsgeschichte.

DAVID, Jakob: D as N atu rrech t in K rise  u n d  Läuterung.
Einerseits verteidigt D. in seiner Ablehnung des Nominalismus allgemeingültige 
Begriffe, andererseits möchte er aber dem geschichtlichen Wandel gerecht 
werden, was die Formulierung von sittlichen Normen angeht. Es wird aus der 
Schrift nicht klar, wie man sich die Abstraktion vorzustellen hat, welche den 
teilweise unwandelbaren, teilweise wandelbaren Prinzipien zugrunde liegt. 
Bezüglich der Beziehung zwischen Theologie und Naturrecht erklärt D., daß 
jene naturrechtlichen Erkenntnisse, die in der Offenbarung keine 
ausdrückliche Stütze erhalten haben, nicht zur eigentlich theologischen 
Erkenntnis gehören, demnach auch nicht dem Lehramt, sondern höchstens 
dem Flirtenamt der kirchlichen Obrigkeit unterstehen.

KNOLL, August M.: K ath o lisch e  K irch e  u n d  scholastisches N aturrecht.
Die 1962 erstmals erschienene Schrift hat nun eine der polemischen 
Darstellung der katholischen Naturrechtslehre entsprechende Einleitung durch 
E rnst T opitsch  erhalten (vgl. die Besprechung der ersten Auflage in dieser 
Bibliographie Band III, 348). Wenngleich die kirchlichen Verlautbarungen zu 
Gesellschaftsfragen sich im Laufe der Geschichte gewandelt haben, so muß ein 
ernster Kritiker doch die Gründe dafür suchen. Es ist ungerecht, nur die einzel
nen materiellen Äußerungen nebeneinander aufzureihen und zu vergleichen. 
Flinter den Verschiedenheiten steht eine grundsätzliche erkenntnistheoretische 
Einstellung, nämlich die Überzeugung, daß unser Gewissen in der Lage ist, 
allgemeine Sittennormen zu erarbeiten, die jeweils nach den kulturellen Be
dingungen verschiedene praktische Lösungen erheischen. K. wollte offen
sichtlich diesen Sachverhalt nicht sehen. T opitsch  dagegen kämpft aus
drücklich gegen diese erkenntnistheoretische Grundeinstellung an, weil er in 
allen allgemeinen Normenaussagen nichts anderes als Tautologien und Leer
formeln sieht. Weder K. noch T opitsch  haben erkannt, daß die Kirche nicht 
den Auftrag hat, eine Systematik des Naturrechts zu geben, wohl aber, die 
Verhaltensweisen der Christen hirtenamtlich zu orientieren unter Hinweis auf 
die Prinzipien, von denen jedes Gewissen in der konkreten Gestaltung von 
Leben und Gesellschaft auszugehen hat. Wer sich auch nur ein wenig die Mühe 
macht, die kirchlichen Verlautbarungen zu gesellschaftlichen Fragen im Kon
text zu studieren, wird mit einiger Leichtigkeit den lehramtlichen und den 
hirtenamtlichen Anteil zu unterscheiden verstehen und herausfinden, wo dem 
christlichen Gewissen Freiheit und Selbstverantwortung belassen sind.
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MÜLLER, Gebhard: N atu rrech t u n d  G rundgesetz.
Aus der Lektüre dieser Schrift erkennt man die große Bedeutung des Natur
rechts als dem Fundament der Rechtsordnung der Bundesrepublik Deutsch
land. Vor allem die die obersten Prinzipien der Rechtsordnung bildenden 
Grundrechte sind, wie der Autor zeigt, unmittelbar auf die natürlichen Rechte 
des Menschen bezogen, so daß die Rechtsprechung bei der Anwendung von 
Verfassungsrecht zugleich auch Naturrecht anwendet. Wie der Autor darstellt, 
begnügen sich die Gerichte in ihrer Erkenntnismethode gewöhnlich mit der 
Feststellung der Evidenz einer naturrechtlichen Norm und lassen die Frage der 
Begründung des Naturrechts offen. Der Autor selbst befürwortet diese Metho
de, da es nicht Aufgabe der Gerichte sein könne, eine systematische Natur
rechtslehre aufzubauen; der naturrechtliche Faktor in der Rechtsordnung sei 
letztlich in der Beziehung des, wie immer interpretierten, Gewissens des 
Richters zum positiven Recht grundgelegt.

RAMSEY, Paul: N atu rre ch t u n d  ch ristlich e  E thik  bei N. Söe. ZEE 
R. wendet sich gegen die Ausführungen von S|6e (vgl. die Besprechung in 
diesem Band der Bibliographie). Die vorgegebene Ordnung, von der die 
„philosophische“ Ethik spreche, entbehre des eigentlichen Imperativs. R. 
rührt hier an einen entscheidenden Punkt aller ethischen Überlegungen. Wenn 
die Schöpfungsordnung in die Erlösung aufgenommen worden ist, dann unter
steht die Schöpfungsordnung naturgemäß einem neuen Imperativ, eben dem 
der christlichen Ordnung. R. weist auf die parallelen Aussagen der katholi
schen Theologie hin. Dort werde nicht einfach die ratio, sondern die ratio 
recta zur Richtschnur erklärt. Die recta ratio werde aber stets in ihrer Vervoll
kommnung durch die christlichen Tugenden verstanden. R. lehnt den undiffe
renzierten Begriff der ratio recta ab. Wenn die Tugenden der „Heiden“ gerecht 
genannt werden können, dann nur, weil im Grunde ihre Wirklichkeit Jesus 
Christus sei (95).

SOE, Niels H.: N atu rrech t u nd  S ozia le th ik . ZEE
Der Atikel hat auf dem Feld der evangelischen Theologie ungefähr das zum 
Objekt, was auf katholisch theologischer Ebene unter dem Stichwort 
„christlicher Humanismus“ diskutiert wurde. S. ist der Auffassung, daß es 
neben der christlichen Ethik eine echte natürliche Ethik und in der Folge auch 
eine echte Sozialethik gebe. Es handelt sich dabei nicht um ein Naturrecht, 
wie es durch katholische Autoren in Form von Handlungsprinzipien formu
liert worden ist, sondern vielmehr allgemein um die Anerkennung von natür
lich sittlichen Normen, die das Handeln der Nichtchristen bestimmen und 
auch die Achtung des Christen verdienen. S. wendet sich speziell gegen die 
einzig christologisch bestimmte Ethik K a rl B arth s , wenngleich er die Bedeu
tung der christologisch orientierten Ethik nicht unterschätzt. Der Artikel ist 
dem Buch „Christian Social Ethics in a Changing World, An Ecumenical 
Inquiry“, hrsg. von Jo h n  B en n ett (New York 1966) entnommen.
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10.4 Kommunistische Rechtstheorie

MAIHOFER, Werner: D e m o k ra tie  im  Sozialism us.
Die Entdeckung des jungen M arx als des von den marxistischen Nachkommen 
fürchterlich Mißverstandenen kennzeichnet alle Vertreter eines sozialistischen 
Humanismus, sowohl im Westen als auch im Osten. M. geht von dieser Ent
deckung aus, indem er, wie es auch sonst in der Literatur geschieht, nachweist, 
daß das „Absterben“ von Recht und Staat bei M arx  einen anderen Sinn 
hatte, als F ried rich  Engels diesem Begriff beilegte. Der von M arx  verteidigte 
Idealstaat sei aus der Vernunft der Freiheit konzipiert, er sei ein Staat, in 
welchem der echt menschliche Fortschritt die Verfassung bilde. Auf die Frage, 
wie aber der Fortschritt in die Freiheit vorangetrieben werde, antwortet M.: 
durch nichts anderes als durch die ständige freie gesellschaftliche Kommunika
tion. Es bedürfe nicht nur der ständigen Kommunikation und Transmission im 
materiellen Dasein, sondern auch einer Transmission des Wissens aus der ge
sellschaftlichen in die politische Sphäre und umgekehrt. Als entscheidendes 
Mittel dieser Kommunikation erkennt M. die freie Presse in der Demokratie.



III.

DIE SOZIALE ORDNUNG

3. Die Ehe

BLOBEL, Reiner — FLITNER, Andreas — TÖLLE, Rainer — Hrsg.: F am ilie  
u n d  G eburtenregelung.
Ein Gynäkologe und ein Androloge beschreiben die biologisch-medizinischen 
Grundlagen, die Methoden und die gesundheitlichen Auswirkungen der Gebur
tenregelung, ein Soziologe die gesellschaftlich bedingten Haltungen und die 
demographischen Entwicklungen, welche die Geburtenregelung zu einem 
Weltproblem werden ließen, ein Erziehungswissenschaftler die pädagogischen 
Probleme, die der Aufbau der Familie mit sich bringt, ein Psychiater die 
psychotherapeutischen Aspekte bei der Anwendung geburtenregelnder Maß
nahmen und die Risikofaktoren, die sich aus der Familiengröße, dem Altersab
stand der Kinder und anderen der Planung zugänglichen Bedingungen der 
Familienkonstellation ergeben, ein Jurist die Geburtenregelung als Problem 
des Rechts, schließlich je ein katholischer und ein evangelischer Theologe die 
moralischen und kirchlichen Fragen. Vom grundsätzlichen Standpunkt aus 
sind besonders die Beiträge des Soziologen A n d reas F litn e r , des Juristen 
G ü n th er K aise r und der beiden Theologen A lfo n s  A u e r  (katholisch) und 
D ietrich  R össler (evangelisch) hervorzuheben. F litn e r  gibt sich, bevor er auf 
die Familienplanung zu sprechen kommt, zunächst über die Funktionen der 
Familie Rechenschaft. Als Merkmale der Familie entnimmt er aus Völker
kunde und Soziologie: 1. die heterosexuelle Beziehung zwischen den Erwach
senen, 2. die legitime Zeugung von Kindern, 3. die Pflege und Erziehung dieser 
Kinder bis zu einem bestimmten Alter, 4. die ökonomische Gemeinschaft, 
zumindest die Gemeinsamkeit eines gewissen Konsums. A u e r  gibt einen ge
schichtlichen Überblick über die Stellungnahme des kirchlichen Lehramtes zur 
Geburtenregelung und die theologischen Fundamente dieser Lehräußerungen. 
Er erklärt, daß für alle Fragen, die nicht mit Sicherheit aus der Offenbarung 
geklärt werden können, sowohl Lehramt als auch Moraltheologie auf den 
redlichen Dialog mit allen Gläubigen und mit den Sachverständigen aller ein
schlägigen Wissenschaften verwiesen seien; in solchen Fragen gebe es keine 
einbahnigen Lehrentscheide. Die Ausführungen von R össler über Familienpla
nung als Thema evangelischer Ethik sind begreiflicherweise kurz ausgefallen, 
da dieser Themenkreis nicht das Feld polemischer Auseinandersetzungen ist
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wie im katholischen Bereich. Die Empfängnisverhütung wird als sittlich legiti
mierte Maßnahme im Zusammenhang von Ehe und Familie bezeichnet, also 
dann und nur dann, wenn sie der Familienplanung dient.

BÖCKLE, Franz — HOLENSTEIN, Carl — Hrsg.: D ie E n zyk lik a  in d er D iskus
sion.
Die Schrift enthält die verschiedenen befürwortenden und kritischen Veröf
fentlichungen zur Enzyklika ,,Humanae vitae“. Das lesenswerte Nachwort von 
F. B öck le  stellt das Gewissen als Norm heraus. Der Verstand sei, so betont B., 
kein bloßes Ableseorgan einer im Bios vorgegebenen Naturordnung, er habe 
vielmehr selbst ordnende Funktion. In der Enzyklika ginge es um die willkür
liche Geburtenbeschränkung, die B. ebenfalls ablehnt. Er sieht aber keinen 
inneren Widerspruch zur Ehe in der Antikonzeption.

EVELY, Louis: L iebe u n d  Ehe.
Das Buch ist weniger eine ernste Auseinandersetzung mit den Problemen der 
Ehe als vielmehr eine im Stil eines Predigers verfaßte Polemik zugunsten der 
Emanzipation und Gleichstellung der Frau. Der Verf., katholischer Prediger, 
möchte die Frau zur echten und gleichberechtigten Partnerin des Mannes 
nicht nur in der Ehe, sondern allgemein im gesellschaftlichen Leben machen. 
Er beklagt, daß die Frauen nicht Priester werden können (123). Er plädiert für 
die Gewerkschaft der Frauen (134). In einem vor der Veröffentlichung der 
Enzyklika Humanae Vitae verfaßten Anhang behandelt er die Geburtenbe
schränkung und spricht der Kirche das Recht ab, sich über die Mittel der 
Geburtenbeschränkung auszusprechen. Sie dürfe „sich nicht übernehmen in 
der Verfolgung dieser technischen Fortschritte“, sie müsse vielmehr ihre Moral 
verkünden, die keiner Änderung unterworfen sei, „denn es handelt sich nicht 
um eine Moral der Techniken, sondern um eine Moral der Liebe“ (222).

GÖRRES, Albert — Hrsg.: E he in G ew issensfreiheit.
Die Sammlung verstreut veröffentlichter Aufsätze, die sich alle mit der Enzy
klika Humanae Vitae auseinandersetzen, wird eingeleitet durch einen Artikel 
von A m b ro siu s K a rl R u f, in welchem der Ehezweck und der Ehevollzug moral
theologisch besprochen werden. O tto  H erm ann Pesch  untersucht den 
Charakter der Verbindlichkeit der Enzyklika, indem er zugleich Hinweise gibt, 
wie der Seelsorger sich in dieser von Zweifeln geladenen Materie den ratsu
chenden Gläubigen gegenüber zu verhalten hat. Um die gleiche Frage der 
Gewichtigkeit der Enzyklika kreist ein zweiter Artikel von A .K . R u f. Daß die 
Freiheit der sittlichen, im eigenen Gewissen gebildeten Entscheidung durch 
die Enzyklika nicht angetastet ist, bekräftigt K a rl R ah n er in seinem Beitrag. 
Vom ärztlichen Standpunkt aus findet G .A . H auser nur ablehnende Worte. 
Das Thema, das A lo is  M üller behandelt, ist heikel: Moralische Entscheidungen 
bei Arzt und Patient nach der Enzyklika „Humanae Vitae“. M üller wagt kaum 
eine klare Antwort auf die vielen moralischen Fragen, die einem Arzt in der
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Praxis gestellt sind. Er spricht einerseits von der „traditionellen“ Moral
theologie, gegen die er sich offenbar nicht eindeutig aussprechen will, anderer
seits öffnet er eine Tür der Wahrscheinlichkeit für freiere Lösungen. Bei der 
Frage nach der Erlaubtheit der Sterilisierung des Mannes meint er gegenüber 
der ablehnenden Haltung der klassischen Moraltheologie, er würde es nicht 
wagen, ein absolutes Nein zu sprechen, „obwohl sicher ein ethisches Wagnis 
eingegangen wird“ (88). Als Grundregel gilt in der Ethik, daß die Handlung 
verantwortet werden muß. Ohne Imperativ gibt es keine sittliche Handlung. Es 
wäre darum, ethisch gesehen, korrekter gewesen, wenn M üller schlicht gesagt 
hätte: „Ich würde es wagen, ohne ethisches Wagnis ja  zu sagen“, und zwar aus 
dem Grund, weil vorläufig moraltheologisch die Dinge noch nicht gänzlich zu 
Ende diskutiert sind. Von den verschiedenen Einstellungen zur Enzyklika 
Humanae Vitae und den damit verbundenen psychologischen Problemen han
delt der letzte Artikel, der aus der Feder des Herausgebers stammt.

JANSSENS, Louis: M ariage et fé co n d ité .
Die Broschüre gehört wohl zu den ausgewogensten katholisch-moraltheo
logischen Veröffentlichungen über Ehe und Ehezweck. J. polemisiert nicht, 
sondern stellt die Entwicklung der Theologie der Ehezwecke sachlich dar. Er 
zeigt die Linien auf, die von A u g u stin u s über Thom as von A q u in  zur Enzy
klika Casti connubii und zum II. Vatikanischen Konzil führen. J. anerkennt 
die Ehe als göttliche Institution. Während aber diese Institution früher unter 
dem Eindruck des Dualismus von Leib und Geist gestanden hätte, sei sie nun 
im II. Vatikanischen Konzil personalistisch durchformt worden. Von da aus 
ergebe sich ein neuer Aspekt für die Verantwortung der Eheleute. Nicht der 
einzelne eheliche Akt, sondern die Ehe als solche stände unter der Forderung 
des officium naturae. Auf die Frage der Geburtenregelung angewandt heiße 
dies, daß die Eheleute in ihrem Gewissen zu entscheiden hätten, inwieweit sie 
durch Zeugung von Kindern der Gesellschaft und der Kirche dienen könnten. 
Bei aller Anerkennung der ehelichen Enthaltsamkeit sieht J. keine sittliche 
Unstimmigkeit im Verhalten von Eheleuten, die, frei von jeglichem Egoismus 
und Hedonismus, empfängnisverhütende Mittel gebrauchen, um die Ehe als 
körperlich-geistige Liebesgemeinschaft zu aktuieren (109).

SCHWAB, Dieter: G rundlagen  u nd  G e sta lt d e r  s taa tlich en  Ehegesetzgebung in 
d e r N euzeit bis zum  Beginn des 19 .  Ja h rh u n d erts .
In dem Kampf zwischen Kirche und Staat um die Zuständigkeit in der Ehege
setzgebung stellt Schw. zwei Modelle fest. Nach dem einen werden das christ
liche Ehegesetz und das für die politische Ordnung geltende Eherecht als 
wesensverschieden begriffen sowohl nach Geltungsanspruch als auch nach Gel
tungsbereich. Nach dem anderen Grundmodell werden die beiden Rechtsberei
che in einem einzigen Recht zusammengefaßt, und zwar in der Weise, daß das 
christliche Ehegesetz den Anspruch erhebt, nicht nur das religiöse Wesen der 
Ehe zu bestimmen, sondern zugleich die soziale Gestalt der Ehe als Gemein-
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schaft innerhalb der menschlichen Gesellschaftsbildungen (wie z.B. dem Staat) 
zu formen. Schw. geht in dieser gründlichen Studie der Geschichte dieser 
beiden Modelle nach. Die güterrechtlichen Fragen wie auch die Frage der 
Ehegerichtsbarkeit möchte er dabei ausklammern.Es geht ihm also wesentlich 
um die Frage, wie sich im Laufe der Geschichte die verschiedenen Stellung
nahmen zum vinculum matrimonii entwickelt haben. Er behandelt die mittel
alterlichen Grundlagen, dann das staatliche Eherecht aus der Sicht der katho
lischen Doktrinen der Neuzeit wie auch nach den Lehren des Protestantismus. 
Nachdem er festgestellt hat, daß sowohl die protestantische Rechtslehre als 
auch ein Teil der katholischen Rechtslehre die Möglichkeit staatlicher Ehe
rechtsordnung bejaht hat, untersucht er das Verhältnis des staatlichen Ehe
rechts zu den religiösen Aussagen über die Ehe. Schließlich schildert er Anfän
ge und Entwicklung der staatlichen Ehegesetzgebung in Deutschland und 
Frankreich. Aus der Studie geht hervor, daß die Ehegesetzgebung, so „welt
lich“ sie sich auch gestaltete und so sehr sie versuchte, ohne Rücksicht auf die 
Aussagen der Offenbarung das Eherecht nach den Gesichtspunkten des Allge
meinwohls oder des individuellen Glücks zu formulieren, doch der abend
ländisch-christlichen Substanz nicht ganz entraten konnte (vgl. Prinzip der 
Monogamie und Ausnahmecharakter der Ehescheidung).

SEX UND MORAL.
Der vorliegende Bericht wurde verfaßt auf Beschluß des Britischen Rates der 
Kirchen; er wurde von diesem jedoch nicht angenommen, sondern nur mit 
Anerkennung zur Kenntnis genommen. Offenbar war der Grund für die Nicht
annahme die Tatsache, daß der Bericht nicht ausdrücklich jeden außereheli
chen Geschlechtsverkehr als unchristlich verwirft. Die Kommission, die diesen 
Bericht erstellt hat, steht auf dem Standpunkt, daß die christliche Moral kei
nen bestimmten Kodex von Moralforderungen aufzustellen habe. Dennoch 
war sie der Auffassung, daß bestimmte Orientierungen für die christliche 
Moral wesentlich sind. Bei der Erarbeitung dieser Orientierung werden nicht 
nur biblische Argumente (diese treten sogar sehr in den Hintergrund), sondern 
vor allem biologische, psychologische und kulturelle Gesichtspunkte wirksam. 
Das Geschlechtsleben wird keineswegs dem privaten Urteil überlassen. Viel
mehr wird erklärt, daß jede Handlung, auch wenn sie privat sei, früher oder 
später Rückwirkungen auf die Gesellschaft habe (48). Der Geschlechtsverkehr 
wird grundsätzlich als zur Ehe gehörig dargestellt: „Trotz all ihrer Nachteile 
hat die Regel der Abstinenz von der vollen Geschlechtsgemeinschaft vor der 
Ehe den Vorteil, klar und unzweideutig zu sein“ (48). Die Kommission hat 
sich aber eben nicht zu der normativen Verwerfung jeglichen Geschlechtsver
kehrs außerhalb der Ehe durchringen können, wie es der Britische Rat der 
Kirchen gewünscht hätte.
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LA FAMILLE. JM
Das Heft ist ausschließlich dem Problem der modernen Familie gewidmet. 
F ran s Van M echelen  zeigt die verschiedenen Einflüsse, denen die Familie in 
der industrialisierten Gesellschaft unterliegt. Er erklärt, daß die Familie beL 
nahe zur „Pensionsfamilie“ hinabgesunken sei. Das einzelne Familienglied sei 
im Zuge der Arbeitsteilung und der Freizeitgestaltung dem gesellschaftlichen 
Raum der Familie entwachsen. V.M. unterstreicht die Notwendigkeit der 
Familienbewegung und der Familienpolitik, um die soziale Entwicklung im 
Sinne der Bewahrung der sozialen Funktion der Familie zu überwachen. 
R eu b en  H ill stellt die psychologischen Grundlagen für die Familienplanung 
dar, die nicht einfach von außen gesteuert werden können, sondern von innen 
her, d.h. aus dem Verantwortungsbewußtsein der Eheleute erfolgen müsse. 
Einen instruktiven geschichtlichen Überblick über die Wechselbeziehungen 
zwischen Familie und Gesellschaft bietet F erd in an d  O eter (auf deutsch mit 
französischem Resümee). Er weist auf die Notwendigkeit hin, die junge Gene
ration in der Weise zu erziehen und zu schulen, daß sie die Alten, die aus dem 
Wirtschaftsprozeß ausgeschieden sind, zu erhalten vermögen (vgl. z.B. die 
dynamische Rente in Deutschland). Nun seien aber gerade jene Familien, 
welche mehrere Kinder aufweisen, bezüglich der Integration in das Bildungs
wesen im Nachteil gegenüber den Kleinstfamilien. Wirtschafts- und sozialpo
litischer Weitblick müsse auf diese Diskrepanz achten. P at und P a tty  C ro w ley  
schildern die Situation der Familien in den verschiedensten Ländern, vor allem in 
Entwicklungsländern, die sie bereist haben. Ein eingehendes, reichhaltiges Bulle
tin der familiensoziologischen Veröffentlichungen bietet W ilfried  A . D um on.

HEGGEN, F.J. — MARLET, J.J.C. — Hrsg.: G em ein sch a ft in Liebe.
Das Buch ist gedacht als allgemeinverständliche Einführung ins Eheleben für 
katholische Christen. Ein Soziologe, ein Psychologe, ein Pädagoge, zwei Ärzte 
(darunter ein Nervenarzt), ein Moraltheologe und ein Rechtsanwalt beschrei
ben die verschiedenen Aspekte ehelichen Lebens und familiärer Aufgaben. 
Vom grundsätzlichen Gesichtspunkt ist außer der soziologischen Darstellung 
der Familie in unserer Gesellschaft der moraltheologische Beitrag von beson
derer Bedeutung. Der Verf. (F .J . H eggen) nimmt hier auch zum Thema der 
Geburtenregelung Stellung. Sofern Egoismus ausgeschlossen und die Verant
wortung der Eheleute garantiert ist, sieht H. in keiner Methode der Geburten
regelung eine moralische Problematik. Er verweist hierbei auf die Ausführun
gen des Arztes (L .A .G .J . T im m erm ans), der sich eingehend mit der Darstel
lung der einzelnen Methoden befaßt.

WEINTRAUB, Dov — SHAPIRO, Miriam: The tra d itio n a l fa m ily  in Israe l in 

th e  p ro cess  o f  change — Crisis and continuity. BJS
Der Artikel berichtet von der Entwicklung der israelitischen Familien, die 
nach Israel eingewandert sind und dort im Verband landwirtschaftlicher Ge-
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nossenschaften leben. Die alte patriarchalische Lebensweise wird infolge der 
Integration der Familienmitglieder (also auch der Mutter und der Kinder) in 
die größere und umfassende Wirtschaftsgesellschaft aufgeweicht, wobei der 
religiöse Untergrund die Kontinuität der Entwicklung garantiert. Der Artikel 
ist nicht nur für die Kenntnis der in kooperativen Dörfern lebenden israeli
schen Familien bedeutsam, sondern gibt allgemein Aufschluß über die struk
turelle Wandlung der Familie im Zusammenhang mit der veränderten, vorab 
wirtschaftlichen Umwelt.

WURZBACHER, Gerhard — Hrsg.: D ie F am ilie  als S o z ia lisa tio n sfak to r.
Daß die Familie einen bedeutenden Sozialisationsfaktor darstellt, ist vielfach 
behandelt worden. Wirkt aber die Familie aus sich selbst heraus sozialisierend 
auf die in ihr beschlossenen Individuen? Diese Frage kann nur beantwortet 
werden, indem man die anderen Sozialisationsträger und deren Wirkmächtig
keit auf die Familienmitglieder untersucht. Die in diesem Band vereinten zehn 
Studien, die durchweg in Zusammenarbeit von mehreren Autoren bearbeitet 
worden sind, gehen der Wechselwirkung zwischen der Familie und anderen 
Sozialisationsfaktoren wie z.B. Schule, Freizeitorganisationen, Nachbarschaft, 
Betrieb, Kirche, Staat nach. Eine gewisse Sonderstellung nehmen die Beiträge 
über die Stellung des älteren Menschen in der Familie und über Familie und 
Jugendkriminalität ein. Die empirischen Daten stammen zu einem ansehnli
chen Teil aus der Literatur, besonders aus dem amerikanischen Schrifttum. 
Spezielle, auf das Thema zugeschnittene empirische Erhebungen für die 
Deutsche Bundesrepublik wurden von den Bearbeitern der Aufsätze unter
nommen, soweit dies im Hinblick auf das umfassend gesteckte Ziel möglich 
war. Aus dem hier dargebotenen Material gewinnt man die sozialethisch wich
tige Erkenntnis, daß die Familie als Sozialisationsfaktor nur oder doch zum 
größten Teil nur wirksam ist, insofern sie selbst im Kontakt mit anderen 
Sozialisationsfaktoren steht. Als Beispiel sei zur Aufhellung dieser Aussage aus 
dem Aufsatz von G. W urzbacher und Hilde K ip p  folgender Text zitiert: „Je 
besser zur Gegenwart hin die materielle Situation wie die Freizeitverhältnisse 
der Familien wurden und je mehr sich aus dem öffentlichen Raum demokra
tische Leitbilder zum Schutze des Kindes und zur Förderung seiner Bildung 
und Ausbildung durchsetzen, um so mehr gewinnt das Kind eine zentrale 
Stellung innerhalb der familialen Intimbeziehungen.“ (32). Die Autoren ver
weisen hierbei auf die in der amerikanischen Literatur zusammengefaßten 
Erfahrungen, wonach die Hebung des Lebensstandards und die Liberalisierung 
des öffentlichen Lebens einerseits ein größeres Verständnis der Eltern für das 
personale Wachstum des Kindes und andererseits als Antwort hierauf eine 
reifere, selbstverantwortete, von Sanktionen unabhängige Hochachtung der 
Kinder gegenüber den Eltern bedingen.
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BILDUNG UND KONFESSIONALITÄT.
Die Schrift enthält sieben Beiträge, wovon einer (E rnst B loch, Hoffen und 
Glauben) allerdings weniger in dierektem Zusammenhang mit dem Thema 
steht. In seinem Artikel „Bildung und Konfessionalität“ sagt Thom as E llw ein , 
daß sich in der durch den sozialen Pluralismus definierten Gesellschaft die 
unbedingt gemeinsamen Angelegenheiten vergleichsweise leicht ermitteln las
sen. Zu ihnen gehöre auch das Erziehungswesen. H erm ann S c h rö d te r  geht in 
seinem Beitrag (Wahrheit, Konfession und Erziehung) dem Begriff der Wahr
heit nach. Wahrheit sei immer „geleistete Wahrheit“, Wahrheit sei immer für 
den Menschen, der die Wahrheit ausspreche. Eine Wahrheit an sich, die nicht 
zugleich Wahrheit für einen Menschen sei, sei ein Widerspruch in sich, eine 
Unmöglichkeit. Aus der Analyse des Wahrheitsanspruchs ergebe sich eine 
unaufhebbare Beziehung auf die Einzelperson. Ebenso verhalte es sich mit der 
Konfessionalität. Wenn nun gesellschaftliche Institutionen kollektiv für eine 
Wahrheit eintreten, dann machen sie Ansprüche für sich geltend, die eigentlich 
dem einzelnen Menschen zustehen. Sie legitimieren ihre Kompetenz, indem sie 
sich zu leicht auf das Wohl des einzelnen berufen, den sie als bloßes Objekt zu 
behandeln geneigt sind. F ried rich  H ahn (Bekenntnisschule — christliche Ge
meinschaftsschule — freie Schule) gibt einen Überblick über die in Deutsch
land geführte Diskussion zum Thema. Er meint, der moderne, einer pluralisti
schen Gesellschaft verpflichtete Staat lasse sich die Schule nicht mehr aus der 
Hand nehmen. E rn st R o th  behandelt das Thema „Bildung und Religiosität bei 
den Juden“, Ilse S t a f f  spricht in ihrem Artikel (Das Grundrecht auf Bildung) 
von der Begrenzung des Elternrechts. Im Artikel von H einz-Joach im  H eydorn  
(Vom Zeugnis möglicher Freiheit) klingen Gedanken an, die sich in den Bei
trägen von E. B loch  und vor allem von H. S c h rö d te r  finden: die Wahrheitser
kenntnis als unfertiges Resultat eines unablässigen Bemühens um das Vollen
dete, Ewige, daraus folgend, daß die Schule als Institution nur Mittel zur 
rationalen Bewältigung der Probleme darstelle und sich gar nicht auf die end
gültige Wahrheitsfrage oder Wahrheitsaussage einlasse.

DIRKS, Walter — FILTHAUT, Theodor — Hrsg.: G lau b e u nd  Schule.
Von den vier hier gesammelten Aufsätzen sind die beiden ersten mehr 
theologischer Natur: Erziehung zum christlichen Glauben in der Familie 
(E gbert H ö flic h ) und: Schulischer Religionsunterricht als Glaubensunterwei
sung (T h eo do r F ilth a u t). Der dritte Beitrag „Ideologien und Illusionen im 
Bereich der Pädagogik“ nimmt direkt auf das im Untertitel genannte Thema 
„Grundüberlegungen zum Schulstreit“ Bezug. Der Verf. (W alter R est) erklärt 
die Ansicht, daß gemäß dem Naturrecht die Eltern in allen Erziehungs- und 
Bildungsfragen die Priorität hätten, als Ideologie. W alter D irks tritt in seinem 
Artikel energisch für die Gemeinschaftsschule ein. Instruktiv ist das Gutachten 
des deutschen Ausschusses für das Erziehungs- und Bildungswesen, das am
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Schluß abgedruckt ist: „Zur religiösen Erziehung und Bildung in den Schulen“ 
(Bonn, 16. November 1962). Darin werden sowohl die katholischen als auch 
die evangelischen Argumente für die Konfessionsschule wie auch die Argumen
te Nicht-Konfessioneller zugunsten der Gemeinschaftsschule angeführt und in 
neutraler Berichterstattung die mit jedem Vorschlag verbundenen Schwierig
keiten besprochen.

HENTIG, Hartmut von: S ystem zw an g  u n d  Selbstbestim m ung.
Das das Schulwesen revolutionierende Buch verdient alle Beachtung. H. tritt für 
die Gesamtschule ein, erklärt aber ausdrücklich, daß nicht philosophische 
Überlegungen wie etwa der Gedanke der Chancengleichheit für alle das Motiv 
bilden, sondern die Einsicht in die heutige Industriegesellschaft, in die sich der 
Heranwachsende selbstbestimmend eingliedern müsse. Die heutige Industrie
gesellschaft, gekennzeichnet durch hohe Produktivität, zunehmenden Bedarf 
an Dienstleistungen, totale gegenseitige Abhängigkeit, ein gerütteltes Maß an 
Abstraktion und Mobilität, zwinge zu neuen Ansätzen für Schulorganisation, 
Bildungsinhalte und Lehrerbildung. Die Schule, die H. konzipiert, soll nicht 
nur Inhalte vermitteln, sondern selbst der Ort sein, wo der junge Mensch die 
moderne Gesellschaft erlebt. Darum geht es H. auch nicht darum, einzelne 
Fächer aufzuzählen, sondern Fächereinheiten zu benennen, die dann durch 
ein angemessenes Schulprogramm noch näher zu umschreiben wären.

NIPKOW, Karl Ernst: C hristlich e  B ild un g sth eorie  u n d  S ch u lp o litik .
N. legt hier einen kritischen Bericht über die Veröffentlichungen des 
Deutschen Instituts für Bildung und Wissen und dessen schulpolitische Kon
zeption vor. Das genannte Institut ist eine Gemeinschaftsinstitution von 
katholischen und evangelischen Vertretern mit dem Ziel, Bildung und Wissen 
mit den gemeinsamen christlichen Anschauungen in die Gesellschaft zu tragen. 
Abgesehen von der sorgfältig erarbeiteten Information ist die Schrift wegen 
ihrer ernsten Kritik an der Zielsetzung des Instituts von höchster Bedeutung. 
N. geht der theologischen Problematik nach, ob es überhaupt angehe, Bildung 
und Wissen vom Offenbarungsglauben aus anzugehen. Instruktiv sind diesbe
züglich die Darlegungen auf S. 90 ff., wo N. das Problem Glauben und Wissen 
aus der evangelischen und aus der katholischen Sicht beschreibt. Das Institut 
habe anfangs unter dem Eindruck der katholischen Konzeption von der Ein
heit zwischen Bildung und Glauben gestanden. N. spricht hierbei von einer 
„katholischen Überformung“ (91). Der evangelische Christ sträube sich zwar 
nicht dagegen, das Evangelium und den aus ihm entspringenden Glauben als 
eine Wirklichkeit zu verstehen, die den ganzen Menschen betreffe und die 
auch die Erziehung als Ganzes angehe, wird im Anschluß an K. B arth  gesagt. 
Es bezeichne aber nur den allgemeinen Rahmen, das grundlegende Verhältnis 
zwischen Gott und Mensch. Innerhalb dieses Horizontes gebe das Evangelium 
aber für alle Formen der Erziehungs- und Bildungsarbeit freie Handhabe (94). 
Neuerdings sei nun auch die katholische Theologie im Umbruch. N. bezieht
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sich hier in der Hauptsache auf die Ausführungen von J .B . M etz, der für eine 
durch und durch „hominisierte“ Welt eintrete und die religiös-metaphysische 
Überhöhung des Profanen ablehne. Wenngleich N. feststellt, daß die neue 
Sicht des Problems Glaube und Bildung die Grundauffassung des Deutschen 
Instituts für Bildung und Wissen noch nicht in nennenswerter Weise beeinflußt 
habe, so sieht er doch in der theologischen Entwicklung eine grundsätzliche 
Infragestellung des ursprünglichen Zieles des Instituts.

8. Gemeinde, Dorf, Stadt

ROTH, Werner: D o r f  im Wandel.
R. hat sich die Aufgabe gestellt, eine Gemeinde der Deutschen Bundesrepublik 
am Rande der Ostzone nach allen Dimensionen zu untersuchen. Sein Haupt
ziel war hierbei, die politische Einstellung der Bewohner zu erfahren, d.h. ihr 
Verhältnis zur Frage der Teilung Deutschlands. Die Studie ist rein empirisch. 
Wir machen aber hier auf sie aufmerksam, weil sie ein Musterbeispiel dafür ist, 
wie man aufgrund von umfassenden soziologischen Untersuchungen, verbun
den mit der geschichtlichen Erforschung, zu einem geschlossenen Bild des 
sozialen Wandels eines Gemeinwesens kommen kann. R. hat alle Bereiche des 
Lebens untersucht, die wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen und religiösen. 
Seine Fragestellungen sind frei von jeder Tendenz. Der Sozialethiker kann 
manche Belehrung aus dem hier gebotenen Material gewinnen. Er muß die 
sozialpolitischen Schlußfolgerungen allerdings selbst ziehen, da der Verf. sich 
streng im Rahmen der empirischen Forschung hält. Es ist z.B. erschütternd zu 
lesen, wie hilflos die Dorfbewohner der Erziehung der Kinder gegenüber sind. 
Die Erziehung in der Familie erscheint von sehr geringer Wirksamkeit, ein 
Hinweis darauf, daß den sozialen Einrichtungen (z.B. den Kindergärten) eine 
beachtliche subsidiäre Bedeutung zukommt.

SALIN, Edgar — BRUHN, Niels -- MARTI, Michel — Hrsg.: Polis u n d  Regio. 
Der erste Teil dieses inhaltsreichen Buches bringt Referate und Diskussionen 
über Stadtwachstum und Stadtplanung, den Prozess der Verstädterung, die 
Frage nach der überstädtischen Zusammenfassung in Form der Region und die 
damit zusammenhängenden Planungsprobleme. Der zweite Teil veröffentlicht 
die Gutachten über das Verstädterungsproblem. Der dritte Teil enthält einige 
Materialien zur Regionalplanung, bespricht den Gebietsentwicklungsplan 1966 
des Siedlungsverbandes Ruhrkohlenbezirk für das Ruhrgebiet und bietet den 
Text des Entwurfs der Konvention über die Europäische Zusammenarbeit der 
Gemeinden und Gemeindeverbände (am 29. September 1966 in der 18. Sit
zungsperiode von der Beratenden Versammlung des Europarates angenommen 
und dem Ministerrat zugeleitet). Es gibt wohl kaum ein Thema, das mit so 
vielen Lebensfragen der Gesellschaft zusammenhängt, wie das der Raumpla
nung. Soziologische, wirtschaftliche, kulturelle, politische und nicht zuletzt
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auch weltanschauliche Probleme greifen ineinander. Man braucht nur auf die 
Diskussion über die „unwirtschaftliche“ Erhaltung alter Kulturstädte wie z.B. 
Regensburg hinzuweisen oder auf die politisch sehr heikle Frage, wer eigent
lich über die Entwicklung entscheidet. Jedenfalls, soviel geht aus den Darle
gungen hervor, scheint die Städte-, wie überhaupt die Raumplanung notwen
digerweise mit diktatorischen Maßnahmen vonseiten des Staates verbunden zu 
sein. Nicht zuletzt spielt die Dringlichkeit einer Reform des Bodenrechts eine 
entscheidende Rolle (vgl. 194).

12.1.1 Beruf — Allgemeines

CAVALLO, Bruno: Lo ,s ta tu s' professionelle, I.
Die rechtstheoretische Studie über den Berufsstand, die zunächst das italie
nische Recht betrifft, reicht sowohl hinsichtlich der berücksichtigten Literatur 
als auch hinsichtlich des Objekts über das nationale Interesse hinaus. C. geht es 
um die Definition des Berufes und dessen Verknüpfung mit dem Gedanken 
des Standes. Im Unterschied zum rein arbeitsrechtlichen Verhältnis habe es 
der Beruf mit einer Leistung zu tun, die für das Ganze der Gesellschaft rele
vant ist, so sehr es sich um eine autonome oder freie Leistung handeln möge. 
Darum das stets zunehmende Interesse des Staates für die Berufe in Form der 
Kontrolle, der Grenzziehung zwischen verschiedenen Berufen, der Setzung 
von Bedingungen für die Berufsausübung usw. So dynamisch der Beruf gefaßt 
werden müsse und so wenig er entgegen der Auffassung vom Ständestaat 
(wovon C. eingehend spricht) staatlich sein dürfe, so könne er nicht begriffen 
werden als Interesse einer Gruppe, sondern sei als Element eines Leistungsgan
zen zu sehen, das durch die staatliche Einheit gebildet werde. Von daher müsse 
die Rechtfertigung des Namens „status“ für die Berufsgemeinschaft begriffen 
werden.

DAHEIM, Hansjürgen: D er B e ru f in d er m od ern en  G esellschaft.
Unter Auswertung der reichen, vor allem amerikanischen soziologischen 
Literatur behandelt D. die Stellung des Berufs in unserer Gesellschaft, seine 
Wertschätzung sowohl vom Individuum wie auch vor allem von der Gesell
schaft her, seine verschiedenen Organisationsformen. Für den Sozialethiker 
dürften besonders die Ausführungen über die Motivation der Berufswahl 
interessant sein. Die solide empirische Untersuchung ist eine ausgezeichnete 
Ergänzung zu den sozialphilosophischen Darstellungen des Berufsethos. Sie 
erhärtet deren stets wiederholte Forderung nach Einheit zwischen Arbeit und 
Leben, die sich vordringlich in der Berufswahl als echt menschliches Anliegen 
äußert.
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FORSTHOFF, Ernst — Hrsg.: R ech tss ta a tlich k e it u n d  S o z ia lstaa tlich k e it.
Das Buch enthält 21 bereits anderweitig veröffentlichte Beiträge von nam
haften Autoren über das im Titel angegebene Problem. Die chronologische 
Anordnung (von 1948-1965) gewährt einen eindrucksvollen Einblick in die 
Entwicklung des Sozialstaatsgedankens. Der Herausgeber war freimütig genug, 
um auch Autoren, die mit seiner Ansicht nicht in allem einverstanden sind, 
aufzunehmen (vgl. z.B. den Artikel von A rn o ld  G eh len  über „Soziologische 
Voraussetzungen im gegenwärtigen Staat“; vgl. auch die kritischen Bemer
kungen von H. G e rb e r auf S. 343). Der Aufsatz von H ans G e rb e r „Die Sozial
staatsklausel des Grundgesetzes“, der ein Rechtsgutachten darstellt, verdient 
die besondere Beachtung vonseiten der Staatsphilosophen. G e rb er bespricht 
hier die Zusammenhänge zwischen Demokratie und Weltanschauung oder Wert
urteilen (vgl. auch sein Buch: Die weltanschaulichen Grundlagen des Staates, 
1930). Sozial, so sagt G erb er, bedeutet nicht sozialistisch, jedoch immerhin 
irgendeine Gerechtigkeit. Das Gerechtigkeitsprinzip des Sozialstaates lasse 
allerdings die materiale Bestimmung des Gerechtigkeitswertes noch offen. 
Dennoch sei auch die Demokratie nicht wertfrei im Sinne der formalistischen 
Auffassung von F o rs th o ff. Zumindest sei im Gerechtigkeitsbegriff die Forde
rung enthalten, daß die Wertungsfreiheit der Staatsbürger dem Staat nicht zur 
Gefahr werde.

PASSERIN d’ENTREVES, Alexandre: La n o tio n  de l ’Etat.
Das Buch gehört zu den grundlegenden Veröffentlichungen über die Konzep
tion des Staates. Der Verf. zeichnet sich aus durch seine allseitige Kenntnis 
der politischen Philosophie sowie durch ein abgewogenes Urteil über die Or
ganisationsform und die soziologischen Voraussetzungen einer funktionieren
den Demokratie. Im Zentrum seiner Untersuchungen stehen die Begriffe 
Macht, Herrschaft, Gewalt und Autorität, die er anhand der Geschichte der 
politischen Philosophie umschreibt und definiert, ln Anerkennung, daß der 
Staat ein Herrschaftsverband ist, untersucht der Verf. die soziale Grundbedin
gung der Herrschaft, die Legitimität, um so zu dem ausschlaggebenden Begriff 
der Autorität zu gelangen. Die Kritik, welche der Verf. an der plantonisch
aristotelischen Konzeption des Gemeinwohls anlegt, ist hierbei besonders be
deutsam. Trotz seiner Anerkennung des Postulats eines Gemeinwohls erklärt 
der Verf.. daß dieser Begriff doch die Gefahr des Überbordens der Macht nach 
sich ziehe, wenn er rein ideell gefaßt werde. Das Gemeinwohl könne ohne den 
Konsensus nicht verstanden werden. Konsensus aber besage Legitimität. 
Besonderer Beachtung wert ist die Art und Weise, wie der Verf. die Pflicht der 
Unterordnung unter die Autorität erklärt. Es scheint, daß er diese aus der 
praktischen Vernunft der in der Staatsgemeinschaft geeinten Bürger ableitet. 
So hat es den Anschein, als ob zwischen der individualethischen und der 
sozialethischen Pflicht kein Unterschied bestehe. Dieser Gedanke ist insofern
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konsequent, als der Verf. die staatliche Norm wesentlich auf der Legitimität 
aufbaut, während etwa in der Sicht des A ris to te le s  die Legitimität oder der 
Konsensus höchstens als eine Bedingung sicheren Funktionierens der Staats
macht bezeichnet werden, nicht aber direkt die Begründung der Pflicht abge
ben können.

SCHLUCHTER, Wolfgang: E ntscheidungen  fü r  den so zia len  R ech tsstaat.
Schl, analysiert die Staatstheorie von H erm ann H eller wobei er sich bemüht, 
die Unterschiede zu H ans K elsen , R u d o lf  S m en d  und C arl S ch m itt herauszu
heben, aus dem Anliegen heraus, nicht nur eine wissenschaftsgeschichtliche 
Klärung zu bieten, sondern zugleich einem systematischen Interesse zu dienen, 
nämlich einen Beitrag zur Erkenntnis der Grundlagen des sozialen Rechtsstaa
tes zu leisten. Als zeitgebunden in den politischen Forderungen H ellers be
zeichnet Schl, die Gedanken von der überragenden Bedeutung der Nation und 
von der Notwendigkeit einer starken Exekutive. Die Zeit überdauernde Forde
rungen aber seien der Gedanke von der Notwendigkeit einer gerechten Gestal
tung der Wirtschafts- und Güterordnung und von der Verpflichtung des Staa
tes, die sittliche Bestimmung des Individuums zu achten und die Selbstver
wirklichung des Bürgers nicht zu behindern. Interessant ist die Begründung der 
Sozialstaatlichkeit: Im Zuge des Auseinanderfallens von sittlicher und poli
tischer Person hat sich der Staat um die wirtschaftlichen und kulturellen 
Voraussetzungen zu kümmern, die dem einzelnen die Entfaltung in Freiheit 
und Gleichheit ermöglichen. Die Rechtsstaatlichkeit ist ausgedrückt in der 
Auffassung, daß die Demokratie eine Lebensform darstelle, die unter allen 
Umständen erhalten werden müsse. Da H eller die methodologischen Grundla
gen seiner politischen Theorie nicht ausgearbeitet hat, wird es Schl, natur
gemäß schwer, seinen Autor vom erkenntniswissenschaftlichen Gesichtspunkt 
aus zu lokalisieren. Dies zeigt sich besonders deutlich in der von Schl, vorge
nommenen Gegenüberstellung von H eller und M ax W eher. Die Studie verdient 
nicht nur Beachtung, weil sie gründlich über H eller informiert, sondern ebenso 
wegen der nuancierten Darstellung der Staatstheorie von C arl S c h m itt im 
Hinblick auf den rechtsphilosophischen Umbruch, der im Dritten Reich unter 
Führung von C. S ch m itt vollzogen wurde.

13.4 Gesellschaftspolitik

FRIEDL, Gerhard A.: G ese llsch a ftsp o litik  in D eutschland.
Über den geschichtlichen Überblick und die klare Darstellung der deutschen 
Sozialpolitik hinaus bespricht F. die ordnungspolitischen Prinzipien von Wirt
schaft und Gesellschaft. F. faßt Sozialpolitik als einen Sektor der umfassenden 
Gesellschaftspolitik. Er befürwortet den Sozialstaat, aber nur jenen, der ge
bührend auf die Eigenleistung der Gesellschaftsglieder Wert legt. Darum die 
Betonung der Bedeutung des Eigentums und des Eigentumsrisikos im Bereich
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der Produktion, im Gefolge davon die Warnung vor Ausschaltung dieses Fak
tors durch Mitbestimmung, die Forderung der Beitragsleistung in der Sozial
versicherung. In anschaulicher Weise werden die Ordnungsprinzipien durch 
alle Bereiche der Sozialpolitik hindurch verfolgt.

14.3 Unterentwickelte Länder

EISERMANN, Gottfried — Hrsg.: S o zio lo g ie  d e r  E ntw icklungsländer.
Das Buch enthält neun, bereits anderweitig veröffentlichte, vortrefflich ausge
wählte Beiträge über Sozialprobleme in der Entwicklungshilfe, wobei natur
gemäß auch die wirtschaftlichen und politischen Fragen nicht übergangen wer
den. Es ist die Rede vom sozialen Rahmen der ökonomischen Entwicklung 
(W ilb ert E. M o o re ), von der Politik im Stadium der Unterentwicklung und im 
Stadium der Industrialisierung (Jo h n  H. K a u ts k y ), von den Investitionen in 
den „Faktor Mensch“ und dem wirtschaftlichen Wachstum (F red erick  
H arbison  und C harles A . M yersJ, von der Rolle des Unternehmers in den 
Entwicklungsländern (G . E iserm ann), von der Rolle des Intellektuellen in der 
politischen Entwicklung der neuen Staaten (E d w ard  A . Sh ils), von der Bedeu
tung des Fremden für die Entwicklungsländer (G . E iserm ann), von den 
Funktionen von Regierung und Auslandshilfe (A lb e rt  O. H irschm ann), von 
der Frage, inwieweit die Auslandshilfe ein Instrument für den Fortschritt sein 
könne (P e te r T. B auer), vom sozialen Wandel im Sinne einer weltumspannen
den sozialen Revolution (W ilhelm  E. M ühlm ann). Der Gesamteindruck ist der 
der Ernüchterung. Mit Hilfe allein ist es offenbar nicht getan. Aus den Aus
führungen von B au er geht sogar hervor, daß die Auslandshilfe den materiellen 
Aufstieg eher behindere als fördere. Das Entscheidende ist offenbar die Hilfe 
zur Selbsthilfe. Ganz deutlich wird dieser Gedanke von E iserm ann  ausge
sprochen, der eine der Hauptaufgaben der Hilfe in der Erziehung des Unter
nehmergeistes sieht.

HEINTZ, Peter: E in sozio log isches Paradigm a d e r  E ntw icklung.
H. ist sich der Geringfügigkeit des Beitrags der Soziologie zum Problem der 
Hilfe für Entwicklungsländer wohl bewußt. Paradigma bezeichnet nach ihm 
noch keine fertige Theorie, sondern den vorläufigen Entwurf eines Rahmens, 
innerhalb dessen die vielen einzelnen Forschungsergebnisse geordnet werden 
können. Die vorliegende Studie bezieht ihr empirisches Material aus Latein
amerika. H. bemüht sich besonders, die vielseitigen Verstrickungen der wirt
schaftlichen, sozialen und politischen Elemente aufzuzeigen. Besonders deut
lich wird, wie ein vorzeitiger Aufstieg von Gruppen in intellektueller Hinsicht 
ohne entsprechende Hebung des materiellen Niveaus Störungen verursachen 
kann, die eine Entwicklungshilfe geradezu ins Gegenteil verkehren. Besonders 
lesenswert sind in diesem Buche die Ausführungen über den Autoritarismus, 
der gerade in den lateinamerikanischen Ländern eine entscheidende Rolle
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spielt, ein gesellschaftliches Phänomen, das alle Schichten durchzieht bis in die 
Familien hinein und, wenigstems zum Teil, die Ursache dafür ist, daß Macht 
und Moral von verschiedenen Gesellschaftssubjekten repräsentiert werden (in 
der Familie z.B. die Macht durch den Vater, die Moral durch die Mutter). Dies 
heißt mit anderen Worten: die Macht gründet sich nicht auf die moralische 
Anerkennung durch die Gesellschaftsglieder, ihr Bestand ist darum nur so 
lange gesichert, als der Autoritarismus das Gesellschaftsdenken bestimmt. Und 
wie wir aus der politischen Geschichte der lateinamerikanischen Länder 
wissen, ist dieses Gesellschaftsdenken bei starker wirtschaftlicher und sozialer 
Belastung ziemlich rasch erschüttert.

ZIMMERMANN, Gerd: S o z ia le r W andel u n d  ö k o n o m isch e  E ntw icklung. 
Sozialer Wandel bedeutet nach Z. nichts anderes als die von Werten befreiten 
Begriffe „Evolution“, „Fortschritt“. Es soll also mit dem Wort „sozialer 
Wandel“ nichts über die Richtung der Veränderungen, nichts über ein irgend
wie absolut Besser oder Schlechter des Neuen ausgesagt werden. Dagegen läßt 
die wirtschaftliche Ordnung aus ihrer inneren Wesensbestimmung das Ver
ständnis eines Wandels im Sinne von besser oder schlechter zu. Die Erhöhung 
des Pro-Kopf-Einkommens eines Landes, so sagt Z., sei ein besserer Zustand 
als dessen Senkung. Dabei versteht Z. die Qualifizierung „besser“ im Sinne 
von gerechter Einkommensverteilung. Es soll hier nicht darüber gestritten wer
den, ob man diesen bewertenden Begriff der Entwicklung für die wirtschaft
liche Ordnung aufrecht erhalten kann, wenn man schon wertneutral sein will. 
Denn es hat Epochen gegeben, in denen die gerechte Verteilung durchaus 
nicht nach dem Gesichtspunkt des Pro-Kopf-Einkommens beurteilt wurde. Z. 
selbst behandelt eine Reihe von Bewertungsmaßstäben der wirtschaftlichen 
Entwicklung. Z. hat aber Recht, wenn er einmal diesen seinen Begriff der 
wirtschaftlichen Entwicklung zugrundelegt, denn nur von da aus kann er dann 
untersuchen, welche Dispositionen im Sozialkörper geschaffen werden müs
sen, um die wirtschaftliche Entwicklung zu begünstigen. Dieses Problem ist 
der eigentliche Gegenstand seiner soziologischen Untersuchung. Die Entwick
lungsländer müssen umlernen, sie müssen also neue Ideen, neue Vorstellungen 
vom Leben, vor allem vom gesellschaftlichen Leben, müssen vor allem auch 
Sinn für neue Institutionen gewinnen. In den Termini des Verf. ausgedrückt: 
der soziale Wandel ist ein Prozeß der Diffusion von Innovationen. Bemerkens
wert ist, daß für den sozialen Raum offenbar der Gedanke des Gleichgewichts 
nicht so vordringlich ist wie im wirtschaftlichen Bereich. Z. sagt nämlich, daß 
der Prozeß des sozialen Wandels zunächst nicht zu sozialer und politischer 
Stabilität führe, sondern im Gegenteil in hohem Grade destabilisierend und 
daher Revolutionen gebärend wirke. Ein Gleichgewicht würde sich nach 
allem, was wir heute über sozialen Wandel wüßten, auf lange Zeit nicht ein
stellen (105).
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VEITER, Theodor -  Festschrift: HUMANITÁS ETHNICA.
Die Festschrift enthält 34 Beiträge, hauptsächlich zum Problem der sprach
lichen Minderheit. Die Frage der nationalen und politischen Integration wird 
anhand von einer Reihe von Beispielen aus den verschiedensten Ländern ange
gangen. Neben diesen konkreten Darstellungen finden sich in dem statt
lichen Band aber auch Artikel von allgemeiner, grundsätzlicher Bedeutung. 
Hingewiesen sei auf die Ausführungen von R en é M arcié , Das Naturrecht als 
Einheitsgrund des Menschengeschlechts, F e lix  E rm acora, Die UN-Konvention 
gegen die Rassen-Diskriminierung, A n to n  B öh m , Zur Rolle der Massenmedien 
in der modernen Gesellschaft. Wie sehr das Privateigentum im menschlichen 
Denken verwurzelt ist, zeigt der Beitrag von E duard  J.M . K ro k e r : Das Eigen
tum im chinesischen Gewohnheitsrecht. Die Ausführungen von K a rl K u m m e r: 
Das österreichische Wohnungseigentum in christlicher Sicht, weist in dieselbe 
Richtung. Aus dem ganzen Buch geht deutlich hervor, wie stark die Gesell
schaft auf die im privaten Besitz und in der Muttersprache verwurzelte Persön
lichkeit angewiesen ist, um den Frieden zwischen den Gesellschaftsgliedern zu 
garantieren. Schwierig wird die Frage allerdings dort, wo man die Wertab
wägungen vorzunehmen hat, ob und inwieweit die Integration von sprach
lichen Gruppen in eine politische Gemeinschaft einen gewissen Verzicht auf 
die nationalen Eigenheiten in Kauf nehmen müsse. Der Artikel von Heinz 
K lo ss : Ethnie Française und Condition de Minorité, erbringt für diese Frage 
instruktive Beispiele. Ob der Verf. die momentan die schweizerische Innen
politik beschäftigende Frage der Bewegung „Jura Libre“ ganz richtig beurteilt, 
dürfte zweifelhaft sein. Richtig ist allerdings, daß sprachliche Minoritäten oft 
zu leidenschaftlichen Aktionen durch vornehmlich politisch orientierte 
Gruppen erst geweckt und aufgehetzt werden. Der vorliegende Band zeigt 
deutlich, daß in der Sprache ein „naturrechtliches“ Element liegt, das nur sehr 
schwer mit dem anderen, von M arcic unterstrichenen, ebenfalls naturrecht
lichen Gedanken der allgemein menschlichen Integration zu harmonisieren ist.

15.2 Massen — Klassen — Stände

CORNU, Roger — LAGNEAU, Janina — ed.: H ierarchies e t classes sociales. 
Eine Sammlung von Texten über die sozialen Klassen aus dem Schrifttum 
verschiedenster Orientierung, ethnologischer, soziologischer und ideologischer 
Richtung. Unter den Autoren befinden sich Namen wie Br. M alinow ski, C. 
B alandier, R. M ousnier, M. H albw achs, K . M arx, F. Engels, V.I. Lenin, G. 
G u rvitch , H. M ougin, J .-A . Sch u m p eter, A . Gram sci.

HOFSTEE, E.W.: L ab ou r a t the crossroads. SocN
Die Position der nicht als Leiter eines Betriebes und der nicht in einem freien 
Beruf arbeitenden Menschen — auf diese Weise wird der Begriff „Arbeit“
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bewußt einigermaßen unbestimmt und mit negativen Ausdrücken umschrieben 
— hat sich in relativ kurzer Zeit so radikal verändert, daß die Versuche einer 
erneuten Ortsbestimmung sich aufdrängen. Die Zahl abhängiger Berufsper
sonen, die keine Handarbeit verrichten, nimmt schnell zu. Erweiterung der 
Bildungsmöglichkeiten, technische Entwicklung, Steigen der Löhne, Konsoli
dierung der Gewerkschaften, soziale Sicherheit, zunehmende Freizeit, alle 
diese Faktoren haben in der jüngsten Geschichte ihren Einfluß auf die Verän
derung der Position der arbeitenden Bevölkerung ausgeübt. Was sind die 
möglichen Entwicklungen in einem längeren Zeitraum? Eine wesentliche 
Frage ist in diesem Zusammenhang, ob man aufgrund der sich vollziehenden 
Entwicklung erwarten muß, daß die Arbeiterklasse als deutlich abgeschiedene 
Gruppe in unserer Gesellschaft allmählich verschwinden wird oder ob sie auch 
über einen langen Zeitraum hin noch bestehen bleiben wird. Die wichtigste 
Barriere in unserer Gesellschaft ist immer noch die zwischen Arbeitern und 
Nichtarbeitern. Einen konservierenden Einfluß in dieser Hinsicht übt vor allem 
das niederländische System des Fortbildungsunterrichts aus. Doch wird man 
den langsamen Abbau dieser Barriere fördern müssen. Damit wird allerdings 
der Kampf um das soziale Prestige der verschiedenen Gruppen in unserer 
Gesellschaft nicht aufgegeben.

16.1 Soziale Sicherheit — Allgemeines

BIESTEK, Felix: Wesen u n d  G ru n dsätze d e r  h e lfen d en  Beziehung in d er  

sozia len  E inzelh ilfe .
Vom Boden der thomistischen Philosophie und ihrem Verständnis für die 
menschliche Person aus stellt B. sieben Grundsätze des „Casework“ auf: Indi
vidualisieren, bewußter Ausdruck des Empfindungslebens, kontrollierte ge
fühlsmäßige Anteilnahme, Ernstnehmen des anderen, nichtrichtende Haltung, 
Selbstbestimmung des Klienten, Verschwiegenheit.

PERLMAN, Helen H.: S o z ia le  E in ze lh ilfe  als p ro b le m lö sen d er Prozeß.
Das Buch ist von einer in der Praxis der sozialen Einzelhilfe (Social Casework) 
erfahrenen Autorin geschrieben, die versucht, die allgemeinen Züge der ver
schiedensten Arten von Sozialarbeit darzustellen. Es wird nicht wie in 
manchen deutschen Veröffentlichungen nach dem Objekt sozialer Einzelhilfe 
und deren Beziehung zu anderen benachbarten Praktiken gefragt. Für den 
Amerikaner ist der Sozialarbeiter eine Gegebenheit, er ist eingesetzt als Helfer 
sozial Hilfloser. Für ihn wird die Methode des Vorgehens in der Praxis be
schrieben. P. erklärt von sich, sie sei durch Erfahrung, berufliche Ausbildung 
und Überzeugung psychoanalytisch und diagnostisch orientiert. Von hier aus 
versteht sich auch, daß die Aufgabe des Sozialarbeiters als eine „problemlösen
de Arbeit“ bezeichnet wird. P. gibt Weisungen für die erste Kontaktaufnahme 
mit dem Klienten, für die Diagnose, für die Art und Weise, den Klienten zur
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Mitarbeit zu bewegen. Erst im Anschluß an diese praktischen Erörterungen 
wird die Frage des Zieles der sozialen Einzelhilfe besprochen, doch auch hier 
nicht grundsätzlich, sondern nur im Sinne der Methodologie, etwa die Frage, 
wann der Sozialarbeiter seine Arbeit als vollendet anzusehen habe.

PERSÖNLICHE HILFE IM SYSTEM DER SOZIALEN SICHERUNG.
Die Schrift enthält vier Vorträge mit der sich anschließenden Aussprache. 
H ans A ch in g er behandelt den Standort der sozialen Arbeit im Lichte der 
Sozialenquete (1966, vgl. Besprechung in Band V, 395). H erbert V iefhues  
bespricht die persönliche Hilfe in der Gesundheitshilfe. W olfgang B äuerle  
behandelt den gleichen Gegenstand im Bereich der Jugendhilfe und O tto  
F ic h tn e r im Bereich der Sozialhilfe. Aus den Referaten geht deutlich hervor, 
daß das Problem der persönlichen Hilfe wissenschaftlich eigentlich noch 
wenig erfaßt ist, so daß man sich auch noch nicht ganz klar ist, welche 
Themen und welche Wissensgebiete Objekt der Ausbildung von Sozialhelfern 
sein sollten. Wie ungenau die Definition der persönlichen Hilfe noch ist, zeigt 
vor allem F ic h tn e r der diesen Begriff im Bundessozialhilfegesetz untersucht.

PETERS, Helge: M o dern e Fürsorge u n d  ihre L egitim ation .
Im Gegensatz zu den amerikanischen Veröffentlichungen über die Sozialhilfe, 
die rein pragmatisch die Arbeitsweise des Fürsorgers und Sozialarbeiters 
umschreiben, bemüht sich P. um die Standortbestimmung der Fürsorge. P. gibt 
zunächst einen kurzen geschichtlichen Überblick über die Fürsorge seit Ende 
des 19. Jahrhunderts. Sie stellt hierbei fest, daß zahlreiche Fürsorgeorganisa
tionen entstanden sind, die zunächst als Aufgabenbereich die Linderung 
materieller Existenznot hatten. Im Zuge der Entwicklung sei aber diese Auf
gabe zusammengeschmolzen, so daß die Fürsorgeorganisationen nach einem 
neuen, erweiterten Objekt Ausschau hielten, um sich und ihre Arbeit zu legiti
mieren. P. berichtet nun, wie diese Organisationen ihre Legitimierung suchten. 
Sie glaubt hierbei, daß die freien Hilfsorganisationen sehr stark unter dem 
Eindruck der Konkurrenz durch die öffentliche Fürsorge gestanden hätten 
oder noch ständen, so daß sie deren Aussagen nicht allzu viel Vertrauen 
schenkt. Um nun eine authentische Legitimierung zu finden, untersucht sie 
das fürsorgerische Handeln. Sie unterscheidet drei Typen von fürsorgerischem 
Handeln: das repressive (im Hinblick auf integrationswiderwillige Personen, 
also auf „Delinquenten“), das restitutive (im Hinblick auf willige, der Hilfe 
zugängliche Personen in Form etwa der karitativen Hilfe) und das nicht-defizi
täre (im Sinne des präventiven Eingriffes). Der dritten Art des fürsorgerischen 
Handelns mißt P. eine gesteigerte Bedeutung zu, weil es die dynamische Ent
wicklung der gesellschaftlichen Verhaltensweisen frühzeitig in den Griff 
bekomme. Von hier aus erhalte die Fürsorge die Funktion einer Instanz 
sozialer Kontrolle.
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16.2 Freie Hilfe

KRIMM, Herbert: Z u r W esensbestim m ung d er D iakonie. ZEE 
K. wendet sich gegen die Ausweitung des Begriffs der Diakonie auf eine allge
meine „gesellschaftliche“ Diakonie. Bei aller Anerkennung des Grundsatzes, 
daß der Christ sich auch mit dem Aufbau der Gesellschaft zu beschäftigen 
habe, will er doch den ursprünglichen Sinn der unmittelbaren Liebestätigkeit 
zur Linderung jeweils gegenwärtiger Not nicht missen. Das ist ein Gedanke, 
den eine christliche Sozialethik nicht ernst genug nehmen kann, um nicht dem 
Mißverständnis zu verfallen, im Zuge der allgemeinen „Sozialisierung“ der 
Wohlfahrtspflege und Fürsorge wäre die Kirche ihres Auftrags zur Diakonie 
enthoben.

LEVERKUS, J. Christoph — WIEKEN, Klaus: E igentum sbildung u n d  A lte rs 
vorsorge bei A n g eh örigen  des se lbständigen M itte lstandes.
Die gründliche soziologische Studie geht der Frage nach, inwieweit die selb
ständigen Unternehmer eine Eingliederung in die soziale Altersversicherung 
wünschen. Die Schrift behandelt gemäß sorgfältig erarbeiteten Unterlagen die 
allgemeine wirtschaftliche Situation und Lebenslage und die Eigentumsbil
dung der Selbständigen, Bedeutung und Erfolg der staatlichen Maßnahmen zur 
Förderung der Eigentumsbildung in der BRD, die Möglichkeiten und Proble
me eigenverantwortlicher Altersvorsorge der Selbständigen und schließlich die 
Haltung der Selbständigen gegenüber der Eingliederung in eine soziale Alters
versicherung. Die Eingliederung in die Rentenversicherung, die wesentlich auf 
der Beitragsleistung aufbaut, erhält, wie dargelegt wird, mehr Sympathie als 
die Eingliederung in eine Volksrente, die für alle Staatsbürger die gleiche, aus 
Steuergeldern genährte Rente auszahlt.

16.3.1 Öffentlich-rechtliche Hilfeleistung -  Allgemeines, Soziale Sicherheit im
allgemeinen

BERTHOLD, Hans: Sozia le th isch e  P rob lem e des W ohlfahrtsstaates.
Das Grundanliegen des Verf. ist die Frage nach dem Verhältnis von freier 
christlicher Liebestätigkeit (Diakonie) und staatlicher Wohlfahrtspflege: Be
deutet die wachsende Ausweitung der staatlichen Wohlfahrtspflege eine 
Gefährdung der Diakonie? Müßte man nicht vom theologischen Gesichts
punkt aus die Vorrangstellung der freien Liebestätigkeit verlangen? Im ersten 
Teil bespricht B., im Anschluß an die um das deutsche Sozialhilfegesetz ge
führte Diskussion über den Vorrang der freien Hilfsverbände vor den staat
lichen Einrichtungen, die Frage, ob das von katholischer Seite ins Feld geführ
te Subsidiaritätsprinzip von der protestantischen Ethik übernommen werden 
könne oder müsse. Im zweiten Teil, der den Kern des Buches, übrigens einer 
Habilitationsschrift (Münster), bildet, werden die sozialen und geistigen
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Grundlagen des englischen Wohlfahrtsstaates untersucht. Der dritte Teil bietet 
die grundsätzlichen theologischen Überlegungen des Verfassers zum Thema. B. 
sträubt sich, das Subsidiaritätsprinzip für die Lösung der Frage zu überneh
men, weil sozialethische Normen seiner Ansicht nach nur an konkreten 
Lösungsvorschlägen untersucht werden können. Dem Verf. ist insofern beizu
pflichten, als, wie selbst von katholischen Autoren erklärt worden ist, die 
Geltung des Subsidiaritätsprinzips je nach Anwendungsbereich variiert, d.h. 
daß es nur analog verstanden (U tz ) und in seiner universalen Formulierung 
nur als bei der konkreten Wertabwägung zu überlegendes Wertelement heran
gezogen werden kann. Was Wohlfahrtsstaat ist, könne, so sagt B., nicht einfach 
vom Begriff „Totalitarismus“ aus bestimmt werden, man müsse vielmehr 
geschichtlich untersuchen, wie es überhaupt zur Ausgestaltung der staatlichen 
Wohlfahrtspflege gekommen sei. Wie sehr dies richtig ist, beweist B. an der 
Geschichte Englands. Die geschichtliche Wirklichkeit müsse auch vom Theolo
gen respektiert werden. Dieser habe sich zu überlegen, wie er in der einmal 
gegebenen Situation das Anliegen der Diakonie zu verwirklichen gedenke, es 
sei aber nicht seine Aufgabe, über die historisch bedingte Situation hinweg 
Strukturprinzipien auszugestalten, wenngleich die menschliche Person von der 
Theologie her eine besondere Bewertung erfahre, welche ein Übermaß staat
licher Intervention ausschließe. Was aber „Übermaß“ sei, dürfe nicht von einer 
idealtypischen Vorstellung des Staates her bestimmt werden. B. setzt sich in 
diesem Zusammenhang mit der ontologischen Sozialethik E. B ru n n ers und mit 
der den Staat zur Notverordnung herabdrückenden Sozialtheologie H. 
T hielickes auseinander.

JANTZ, Kurt -  Festschrift: SOZIALRECHT UND SOZIALPOLITIK.
Den um das deutsche Sozialrecht verdienten Ministerialdirektor im Bundes
ministerium für Arbeit und Sozialordnung und Honorarprofessor an der Uni
versität Köln ehren in dieser Schrift 24 Wissenschaftler und Praktiker durch 
ihre Beiträge. Zum Teil handelt es sich um Einzelfragen, die besprochen wer
den, wie z.B. „Ärztliche Versorgung und Krankenversicherung“, „Die Aufgabe 
des vertrauensärztlichen Dienstes“, „Die soziale Sicherung der Wanderarbeit
nehmer in der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft“. Eine Reihe von Arti
keln dringt aber zu Grundsatzfragen vor, denen Ja n tz  übrigens in seinen wis
senschaftlichen und praktischen Arbeiten besondere Aufmerksamkeit ge
schenkt hat. Beachtenswert ist der Beitrag von H ans F. Z ach er über „Die 
Sozialversicherung als Teil des öffentlichen Rechts“, ferner: G eorg  Wannagat 
„Das Sozialrecht im sozialen Rechtsstaat“, H arry R oh w er-K ah lm an n  „Die 
Sozialversicherung als Teil des Sozialrechts“, K lau s H olldack  „Arzt und Jurist 
im Gedankenaustausch“. Wie W annagat im Einklang mit dem Kommentar 
zum Grundgesetz von M aunz-D ürig darstellt, scheint es im Bereich der staat
lichen Fürsorge gerade noch tragbar zu sein, unmittelbar aus der Verfassung 
(Art. 20, 28, 79 III in Verbindung mit Art. 1 I, 2 II) ein subjektives öffent
liches Recht gegen den Staat auf Gewährleistung eines Existenzminimums
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abzuleiten, weil sich hier der Inhalt dieses Leistungsanspruchs aus dem Grund
recht der Sicherung eines menschenwürdigen Daseins leichter bestimmen lasse. 
Dadurch werde aber die öffentliche Fürsorge in der gegenwärtigen Form als 
Einrichtung nicht verfassungsrechtlich institutionalisiert (59). Die deutsche 
Sozialversicherung, so erklärt R oh w er-K ah lm an n , im Anschluß an Erik  
B o ettch er, sei von ihrem Ursprung her an außerökonomischen Aspekten, 
nämlich der Würde und Freiheit der Person, orientiert im Unterschied etwa 
zur angelsächsischen Konzeption, die nicht die sozialbezogene Persönlichkeit 
zum Ausgangspunkt nehme, sondern die menschliche Arbeitskraft als Grund
lage des Nationalreichtums (67 f.). Die Ausweitung der Sozialversicherungen 
macht ein Überdenken der Verzahnung von privater und öffentlicher Versi
cherung notwendig. Einen, allerdings noch nicht tief vordringenden, Vorstoß 
auf diesem für unsere Sozial- und Wirtschaftsordnung wichtigen Gebiet macht 
E rich  S to lt  in seinem Vergleich zwischen Trägern privater und gesetzlicher 
Krankenversicherung. Bei dieser Gelegenheit sei bezüglich des Verhältnisses 
von gesetzlicher Rentenversicherung zu privater Lebensversicherung auf das 
Buch von W erner G erb  hingewiesen (Karlsruhe, Verlag Versicherungswirt
schaft, 1968). Die kurzen Angaben über das Verhältnis von „Sozialpolitik und 
Wirtschaftspolitik“ im Artikel von W olfgang E ich ler verdienen Beachtung und 
dürften zur Vertiefung dieses entscheidenden Themas anregen.

LEISTUNGSBEREITSCHAFT, SOZIALE SICHERHEIT, POLITISCHE VER
ANTWORTUNG.
Dieser wertvolle Band der Walter-Raymund-Stiftung behandelt von verschiede
nen Gesichtspunkten aus ein Thema, das zu den sozialphilosophischen Proble
men seit Jahrhunderten zählt: Bedeutet die Verantwortung, die jeder einzelne 
Mensch für seinen eigenen Bereich in Anspruch nehmen kann und auch muß, 
notwendigerweise auch den Verzicht, die Gesellschaft zu bemühen, für ihn 
einzustehen, wo ihm die Eigensorge zur Härte wird? Ist die soziale Hilfe für 
Schicksalsschläge und für das Alter auf dem Prinzip der Eigenleistung aufge
baut oder sollte sie sich an die Bedürftigkeit je nach Fall halten? Daß das 
Prinzip der Eigenleistung auf keinen Fall mißachtet werden darf, geht deutlich 
aus den in diesem Band abgedruckten Referaten von H ans T hom ae, H ans 
A ch in g er und G e rh a rd  E rd m an n  hervor. Wenn man aber einmal dieses Prinzip 
zum Fundament der Alterssicherung macht, dann muß man auch in Kauf 
nehmen, daß jeder, der einen Beitrag an die Rentenversicherung bezahlt hat, 
seinen entsprechenden Beitrag von der Versicherung zurückfordert, einerlei ob 
er nach seinem 65. Lebensjahr noch weiterarbeitet oder nicht. Damit wird, 
wie A ch in g er ausführt, die in Härtefällen notwendige Umverteilung sehr er
schwert. Andererseits weiß A ch in g er auch um die Notwendigkeit, daß man 
nur verteilen kann, was erarbeitet worden ist. Auf diesen Punkt wird in dem 
von der „Walter-Raymund-Stiftung“ Unterzeichneten geschichtlichen Über
blick über die Sozialpolitik besonders hingewiesen (vgl. bes. 29). Die vielfältige 
Verschränkung von Sozialpolitik und Wirtschaftspolitik wird in diesem Grund-
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satzartikel gut herausgestellt. Die erste Frage ist darum die Frage nach den 
Leistungsantrieben im schaffenden Menschen. Fiierüber äußert sich Hans 

T hom ae in seinem Referat „Psychologische Voraussetzungen der Leistungs
bereitschaft“. Es geht daraus deutlich hervor, daß die Lohnhöhe nicht das 
entscheidende Antriebsmoment ist. ln seinem Katalog der Bestimmungsfak
toren der Leistungsbereitschaft nennt Thom ae vor allem die Selbstverwirkli
chung und die Gruppendynamik. Für die Leistungsbereitschaft im Hinblick 
auf die Alterssicherung wird man allerdings von diesen Faktoren nicht allzu 
viel erwarten dürfen. Aber gerade um diese Leistungsbereitschaft geht es in 
erster Linie auf dem Sektor der sozialen Sicherheit. Wie stimuliert man den 
Willen des einzelnen, für Krankheit und Alter so vorzusorgen, daß keine Unzu
friedenheit entsteht? E rdm ann  (Soziale Sicherheit aus der Sicht der Bundes
vereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände) beschäftigt sich eingehend 
mit diesem Fragepunkt. Er unterstreicht die individuelle Verantwortung für 
die Zukunft eines jeden einzelnen. Er meint, daß auch das spätere Wohler
gehen von der individuellen Leistungsbereitschaft, somit vom individuellen 
Willen zum Verzicht während der Zeit der Beschäftigung abhängig gemacht 
werden soll. Mit Bangen sieht er ein erschreckendes Ansteigen der Krankenzif
fern und in dessen Gefolge ein Anwachsen der Staatsausgaben in Form von 
Bundeszuschüssen an die Versicherungsträger. Aufschlußreich sind die Aus
führungen von R om an  S ch n u r über die politischen Hintergründe der Sozial
politik (Politische und gesellschaftliche Ordnungsprobleme der sozialen 
Sicherheit). S ch n u r kommt hierbei auf die Wahlgeschenke zu sprechen. Den 
einzelnen Referaten folgen die Diskussionsbeiträge der Teilnehmer des 
Kolloquiums, die durchweg eine Bereicherung der Sicht der Referenten be
deuten. Als „Dokumentation“ wird am Schluß des Bandes eine Übersicht in 
Zahlen zum Problem „Soziale Sicherung und Wirtschaftskraft“ geboten.

16.3.3.4 Soziale Versicherung

KOHLEISS, Anneliese: Ist das so zia l?
Die Landessozialgerichtsrätin K. erweist sich in dieser klar geschriebenen, tief 
durchdachten Schrift als gründliche Kennerin der deutschen Sozialversiche
rung. Ihr Anliegen ist die soziale Gerechtigkeit in der Beitragszahlung der 
Versicherten und in der Leistung des Versicherungsträgers. Sie möchte auf 
dem strengen Versicherungsprinzip beharren, wonach jeder Versicherte die 
Rente entsprechend den von ihm eingezahlten Beiträgen erhält, so daß eine 
Fremdbelastung der anderen Beitragszahlenden ausgeschlossen wird. Mit an
deren Worten, sie wendet sich gegen eine Umverteilung der Beiträge. Man 
kann ihr an sich nur Recht geben, solange die Sozialversicherung sich streng an 
die sogenannte „Subsidiarität“ hält. Nun scheint es aber, daß die dynamische 
Rente dieses Prinzip durchbrochen hat. Sie wird nicht auskommen können 
ohne den Gedanken, daß unter Umständen eine Generation für ihre Alten mehr
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bezahlt, als sie später von ihren Nachkommen erhalten wird. An sich war die 
dynamische Rente ohne diese Unstimmigkeit gedacht, weil sie auf dem Gedan
ken der wirtschaftlichen Expansion aufbaute. In Zeiten der Depression ist 
aber in der dynamischen Rente die Solidarität das vordringliche Prinzip. Dies 
heißt aber, daß das für K. vordergründige, in der ganzen Volkswirtschaft sonst 
gültige Prinzip des Anspruchs auf nur das, was man geleistet hat oder was 
proportional zum Geleisteten steht, außer Kurs gesetzt werden muß (vgl. hier
zu A .F . Utz, Grundsätze der Sozialpolitik, 1969, 63). Dennoch behält K. 
grundsätzlich recht im Hinblick darauf, daß diese Unstimmigkeit in der dyna
mischen Rente nur von außen, von dem menschlichen Eingriff schwer zugäng
lichen Ereignissen verursacht werden, nicht aber der gesetzlichen Regelung 
immanent sein darf.

UTZ, Arthur F.: G ru n d sätze  d e r  S o z ia lp o litik .
Die deutsche sozialpolitische Diskussion ist seit Jahrzehnten durch die beiden 
Begriffe Solidarität und Subsidiarität gekennzeichnet. U. versucht zunächst 
eine Klärung dieses Begriffspaares. Er zeigt, daß es zunächst nur zwei verschie
dene Ausgangspunkte des gesellschaftlichen Denkens gebe, der eine, der beim 
Individuum beginne, der andere, der von der Kollektivvorstellung herkomme. 
Die erste Kategorie versuche, das Subsidiaritätsprinzip als Prinzip der Eigenlei
stung zum Apriori zu erheben, und zwar aus dem Kausaldenken heraus, daß 
die Gesellschaft überhaupt nur werde durch die Tätigkeit des einzelnen. Die 
zweite Denkart dagegen gehe von der ethischen Wertordnung aus, wonach der 
einzelne immer und überall als sozial integriert zu denken sei, so daß das 
Ordnungsganze zunächst den Vortritt habe. Die beiden sozialen Denkweisen 
seien wiederum untergeteilt. Die erste in eine rein individualistische im Sinne 
des alten Liberalismus und in eine dem Individualprinzip nachgeordnete Ge
meinschaftsidee etwa im Sinne jener katholischen Autoren, die in das Subsi
diaritätsprinzip noch das der Solidarität (wenngleich nachgeordnet) einzu
bauen versuchen. Die zweite Denkweise teile sich in eine echt kollektivistische 
im Sinne der hegelschen Konzeption und in eine zwar vom Kollektivgedanken 
ausgehende, aber in der Realisierung oder Kausalordnung vordringlich die 
Eigenleistung berücksichtigende Gesellschaftslehre. Diese letzte Sicht erscheint 
U. die einzige, welche sowohl Wertordnung wie Kausalordnung im gesell
schaftlichen Leben zu meistern vermöge. Anhand der zwei Doppelmodelle 
gesellschaftlichen Denkens entwirft U.im zweiten Teil das jeweils verschiedene 
Bild der Sozialpolitik, im besonderen der sozialen Altersversicherung, wobei er 
sich hauptsächlich auf eine Analyse der deutschen Altersversicherung be
schränkt.
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17.1 Gesellschaftsformende, kulturelle Faktoren, 
Sozialpädagogik — Allgemeines

RÖHRS, Hermann — Hrsg.: D ie W irtschaftspädagogik  — eine erziehungsw is
sen sch aftlich e  D iszip lin ?
Die 25 Beiträge sind unter folgenden Themenüberschriften zusammengestellt: 
Wissenschaftliche Grundlegung, die Stellung der Wirtschaftspädagogik im Rah
men der Erziehungswissenschaft, Forschungsmethoden in der Wirtschafts
pädagogik, Forschungsaufgaben der Wirtschaftspädagogik, die Wirtschafts
pädagogik in der Gegenwart. Mit Nachdruck wird unterstrichen, daß die Wirt
schaftspädagogik nicht einfach eine Vermittlung wirtschaftswissenschaftlichen 
Lehrgehaltes bedeutet, sondern die Aufgabe hat, den im wirtschaftlichen Le
ben stehenden Menschen zu erfassen, sein Verantwortungsbewußtsein im wirt
schaftlichen Prozeß zu stärken, sein Handeln im Wirtschaftsganzen als Pro
blem und Auftrag der Persönlichkeitsentfaltung zu begreifen. Im Zentrum der 
Überlegungen stehen daher die beiden Begriffe Arbeit und Beruf. Die ethische 
und vor allem sozialethische Grundkomponente in diesen Begriffen wird vor 
allem von F ried rich  S ch liep er herausgearbeitet. Die menschliche Arbeit wird 
definiert, als „die auf die Vollendung eines für die Gemeinschaft wertvollen 
Werkes gerichtete körperlich-geistige Kraftbetätigung des Menschen“ (67). 
Beruf ist „gemeinschaftsorientiertes Arbeiten des selbstverantwortlichen 
Menschen im Rahmen einer bestimmten Gemeinschaftsfunktion“ (68). Wenn 
das Anliegen der Autoren, die Wirtschaftspädagogik vollwertig in den Bereich 
der Wirtschaftswissenschaften einzubauen, erfüllt wird, dann kann die Wirt- 
schaftswisssenschaft nur profitieren, da sich ihre Vertreter wieder darauf be
sinnen müssen, vor der Formulierung von wirtschaftspolitischen Vorschlägen 
an den im wirtschaftlichen Leben stehenden Menschen zu denken, d.h. die 
psychischen, soziologischen und ethischen Momente ins Ökonomische einzu
beziehen, die wie F ritz  U rbschat (52) betont, dem Ökonomischen immanent 
sind.

17.3 Publizistik

LEVY, Paul M.G.: Esquisse d ’une so cio-p ath o log ie  de l ’in fo rm atio n  
con tem p orain e . RP
L. beschäftigt sich in diesem mit vielen Beispielen versehenen Artikel mit dem 
pathologischen Befund der Presseinformation. Wahrheit vermöge die einzelne 
Presseinformation nicht zu bieten. L. führt verschiedene Gründe an. Zum Teil 
liegen sie beim Journalisten selbst (verschiedene Auffassungskraft, Einfluß des 
Temperaments, des Wertfühlens usw.), zum Teil aber auch beim Leser oder 
Abonnenten der Zeitung, weil dieser einfach bestimmte Dinge nicht wissen 
und nicht zur Kenntnis nehmen will. Die Wahrheit ergebe sich, so führt L. aus, 
nur aus der Kontinuität der Nachrichten, also aus der Zusammensetzung von
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einer Mehrzahl, vielleicht einander widersprechender, Nachrichten. Um we
nigstens zur Wahrheit in der Kontinuität zu gelangen, bedürfe es aber einer 
hohen Moral aufseiten des Journalisten. Dieser müsse sich schon aus rein 
realistischen Erwägungen zu dieser Moral aufschwingen, weil Lügen auf lange 
Sicht kein Erfolg beschieden sei.

OTTO, Ulla: D ie lite rarisch e  Z en sur als P rob lem  d er Sozio lo g ie  d er P o litik . 
Nach einer allgemeinen Einführung in das Gebiet der Literatur und deren 
soziale Umwelt und nach Darlegung der angewandten Methode gibt O. auf gut 
hundert Seiten wieder, was in zweiten und dritten, z.T. zweifelhaften oder 
doch mangelhaften Quellen über die Geschichte der Zensur und die Pressefrei
heit geschrieben worden ist. Man hat dabei oft den Eindruck, als ob mehr 
Affekt als Wissen spreche. Auf S. 25 steht der Gemeinplatz: „Im Laufe der 
Zeit gingen die Päpste jedoch dazu über, alles an Literatur zu verbieten und zu 
verbrennen, was ihnen nicht genehm war“. Das entscheidende kirchliche Do
kument, das anläßlich der Erfindung der Buchdruckerkunst verfaßt wurde, 
nämlich die Constitutio Innozenz’ VIII. „Inter multiplices“ aus dem Jahre 
1487, ist O. unbekannt. Anerkennenswert ist die Zusammenstellung der Mo
tive, die im Laufe der Geschichte die literarische Zensur begründeten. Hierbei 
fällt aber nun auf, daß die Theorie, auf welcher O. ihre Explikation der Zensur 
aufbaut, nämlich P aretos Theorie vom Kreislauf der Eliten, durch diese in
teressante Zusammenstellung eigentlich widerlegt wird. Ist wirklich die Zen
sur, wenn man sie empirisch untersucht, nichts anderes als der Mantel, mit 
dem die herrschende Schicht ihre eigenen Interessen zu verdecken sucht? O. 
interpretiert die Fakten aus einer voreingenommenen politologischen Kon
zeption. Die „Aktion Saubere Leinwand“ wird im Anschluß an das Nachrich
tenmagazin „Der Spiegel“ als politisches Unternehmen im Hinblick auf die 
wenige Monate später zu erfolgende Bundestagswahl (1965) gedeutet (60 f.).
O. kämpft gegen die Zensur. Das ist an sich ihr Recht. Aber die affektgelade
nen Äußerungen stehen nicht gut zu einer angeblich „wertfreien“ Wissen
schaftskonzeption (20). Man hat den Eindruck, als ob O. an P aretos Eliten
theorie Freude gefunden hätte und nun blindlings eine Anwendung auf ein 
Gebiet sucht, auf dem ihr die nötigen empirischen Grundlagen fehlen.

PROSS, Harry: M o ral d er M assenm edien.
P. geht es darum, die Massenmedien als echte Kommunikationsmittel zu be
greifen. Unter Kommunikation versteht er nicht einfache Weitergabe an ir
gendjemanden oder an eine möglichst große Zahl, vielmehr Mitteilung von 
Wahrheiten, die vom Empfänger Stellungnahme nicht nur zuläßt, sondern 
herausfordert. Vor lauter Sorge um die Apparaturen der Kommunikations
mittel habe man vergessen, daß es eine originäre Kommunikation von viel 
größerer Wirkkraft gibt und immer gegeben hat, die Rede. P. geht der Ge
schichte der Kommunikation nach, angefangen von A ris to te le s ’ Rethorik über 
das Buch, die Zeitung, die Zeitschrift, Photo, Film, Funk und Fernsehen bis in
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die globale Kommunikation im atlantischen, im sowjetischen und im Entwick
lungsmodell. Der Gesichtspunkt der geradezu spannend zu lesenden Untersu
chung ist dabei immer: Was sagt der Empfänger, wie reagiert er, in welcher 
Weise tritt er in kritischen Kontakt zu dem Mitteilenden? Der Empfänger soll 
die Kommunikation miterleben, als ob sie sich in seinem Raum und in seiner 
Gruppenatmosphäre abspielte. Nur auf diese Weise verliere er Lethargie, 
Apathie oder grundsätzliche Opposition gegen das, was durch technische 
Apparate mitgeteilt würde. Interessant ist, daß P. den Massenmedien keine so 
große zerstörerische Wirkung auf das sittliche Verhalten der Empfänger zu
schreibt, wie dies sonst gewöhnlich in den moralisierenden Kritiken der Fall 
ist, und zwar aus dem Grunde, weil der einzelne durch die Kontaktlosigkeit zu 
dem Mitteilenden gar nicht tief genug angesprochen sei. Vom Inhalt selbst 
würde der Empfänger weniger direkt berührt. Vielleicht liegt darin eine ge
wisse Übertreibung, wenn man an den Mechanismus der Phantasie und des 
Gemütslebens denkt. Doch hat P. darin Recht, daß der Inhalt einer Sendung 
allein gewissermaßen sublimiert wird in dem Augenblick, wo der Empfänger 
mit dem Mitteilenden in echte Kommunikation kommt und auf diese Weise 
imstande ist, ihn in kritischer Selbstverantwortung zu betrachten.



IV.

DIE WIRTSCHAFTLICHE ORDNUNG

1.1 Allgemeine wirtschaftswissenschaftliche Veröffentlichungen

DAHL, Dieter: V o lk sw irtsch a ftsth eo rie  u n d  V o lk sw irtsch a ftsp o litik .
Das Buch darf jedem empfohlen werden, der die schwierigen wirtschaftspoli
tischen Zusammenhänge in schlichter, sachlich gründlicher Darstellung zu 
studieren wünscht. Nach einem kurzen dogmenhistorischen Teil, in welchem 
D. die für die Volkswirtschaftspolitik wichtigen wirtschaftstheoretischen Be
griffe erklärt, folgt die Darstellung des wirtschaftlichen Produktionsprozesses, 
der Wert- und Preistheorie, des Volkseinkommens und seiner Verteilung, der 
Geldtheorie und Geldpolitik, der Konjunkturtheorie und Konjunkturpolitik. 
In einprägsamer Kurzform sind jedem Buchteil die darin neu verwendeten 
Begriffe in alphabetischer Ordnung vorangestellt. Über 70 graphische und 
tabellarische Darstellungen veranschaulichen den Text. Bemerkenswert ist, 
daß der Verf. den Leser in die Auswertung der Tabellen mit pädagogischem 
Geschick einführt. Anhand der den Buchteilen sich anschließenden Fragen 
kann der Leser erkennen, ob er sich mit dem behandelten Stoff vertraut 
gemacht hat. Ein vorzügliches Lehr- und Lernbuch.

FOURASTIÉ, Jean: G esetze d e r  W irtsch aft von  m orgen.
Im vorliegenden Band sind drei Bändchen der Sammlung „Que sais-je? “ in 
deutscher Übersetzung vereinigt: Pourquoi nous travaillons (1947), La 
civilisation de 1975 (1952), La productivité (1959). In der ersten Abhandlung 
beschreibt D., wie sich Arbeit und Arbeitsteilung entwickelt haben, was Ge
winn bedeutet, in welchem Verhältnis Einkommen und Preise, Beschäftigung 
und Löhne stehen und was Lohn wirtschaftlich bedeutet. Am Schluß befaßt 
er sich mit den Hauptursachen der Wirtschaftskrisen. Die zweite Abhandlung 
kreist um die Probleme „technischer Fortschritt und Lebensstandard“. F. 
unterscheidet zwischen Lebensweise, d. h. der Sinnerfüllung des Lebens, und 
dem materiellen Lebensstandard. Im Zusammenhang hiermit bespricht er die 
wirtschaftlichen und sozialen Probleme, die der stets fortschreitenden Wirt
schaftsgesellschaft gestellt sind: Freizeit, Stillstand des demographischen 
Wachstums, Schulbildung, Beziehung zwischen industrialisierten Ländern und 
Entwicklungsländern, Intellektualisierung der Menschen und Rückgang der 
Religiosität. Die dritte Abhandlung ist der Produktivität gewidmet. In ihr sieht
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F. einen der Schlüssel zum Verständnis der wirtschaftlichen und sozialen Zu
sammenhänge. Das Buch ist an sich in erster Linie wirtschaftstheoretischer 
Natur, wobei es dem Autor gelingt, in einfacher Sprache schwierigste wirt
schaftliche Phänomene zu definieren. Dem Autor geht es aber um mehr als 
nur um theoretisches Material. Er stellt die wirtschaftlichen Vorgänge in den 
Problemkreis, der durch den Begriff des Lebenssinnes und der Lebenserfüllung 
gekennzeichnet ist. F. sieht die kommende Entwicklung sehr optimistisch. Der 
Durchschnittsmensch werde, so meint er, in der Zukunft wieder Zeit haben, 
so wie es in vergangenen Jahrhunderten der Fall war — Zeit, die in der Über
gangsperiode nicht vorhanden sei —, um über das einzige Problem nachzuden
ken, das in dieser Welt wirklich entscheidend sei, „über das, was die Theologen 
als die .letzten Dinge' bezeichnen, über das Problem des Lebens selbst“ (179).

GIRON, Bruno: Q uelques aspects du rô le  de la  p u b lic ité  dans le 
d éve lo p p em en t écon om iqu e.
In dieser bis ins einzelne gehenden wirtschaftswissenschaftlichen Studie be
handelt G. die Werbung einerseits als Kostenpunkt der Produktion, anderer
seits in ihrer Beziehung zum Konsumenten. Entgegen den Klagen, die man 
sonst bezüglich der Werbekosten hört, zeigt G. deutlich, daß in der Erwerbs
wirtschaft durch die Werbung die Produktion überhaupt erst zum Tragen 
kommt und daß namentlich bei Produkten mit langfristigem Absatz (z. B. 
Markenartikel) mit verhältnismäßig hohen Werbekosten gerechnet werden muß.
G. behandelt die Werbung bis in die einzelnen Sektoren hinein (Nahrungs
mittel, Getränke, Kleidung usw.)

KIENZL, Heinz: W irtsch aftsth eorie  u n d  W irtsch aftsp o litik .
Mit viel Geschick versteht es K„ die schwierigen wirtschaftstheoretischen 
Themen in allgemein verständlicher Sprache darzustellen. Das Büchlein, das 
für Gewerkschaftsangehörige geschrieben ist, behandelt die Erkenntnis
methoden der modernen Nationalökonomie, die Volkseinkommensanalyse, 
die Vollbeschäftigungspolitik, den Marktmechanismus und seine Wirksamkeit, 
Grundfragen der Betriebswirtschaftslehre, den unvollkommenen Wettbewerb, 
Arbeit und Lohn, Messung des Preisniveaus, Außenhandels- und Währunspo- 
litik.

1.4 Wirtschaftspsychologie

CORTEN, André: V aleurs socia les e t  écon om ies au seu il de la croissance.
C. geht es um die für die Entwicklungshilfe entscheidende Methodenfrage, wie 
man zur Erkenntnis der Wertwelt kommt, welche das wirtschaftliche 
Wachstum entweder hemmt oder fördert. Dabei handelt es sich nicht etwa um 
die aus einem allgemeinen Menschenbild gewonnenen Verhaltensweisen, die 
nötig sind, um das wirtschaftliche Wachstum zu bejahen, sondern vielmehr um
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die soziologisch gegebenen Wertvorstellungen in ihrer Beziehung zum wirt
schaftlichen Wachstum. Das empirische Material hat C. aus Untersuchungen in 
Santo Domingo gewonnen.

1.8.2 Wirtschaftsethik — Allgemeine Traktate

OECONOM1A HUMANA
Die Stiftung „Humanum“ will das Gespräch über Grundsatzfragen des öffent
lichen Lebens innerhalb der Konfessionen fördern. Diese ihre erste Veröffent
lichung gibt einen ersten Beweis, daß sie ihre Aufgabe richtig erfaßt hat. Hier 
wird frei und offen das Wirtschaftskapitel der Pastoralen Konstitution des II. 
Vatikanischen Konzils diskutiert. Voran stehen der lateinische und der 
deutsche Text des dritten Kapitels „Das Wirtschaftsleben“ der Patoralkonsti- 
tution. Daran schließen sich 23 Beiträge an, in denen Autoren verschiedener 
Nationen und auch verschiedenen Bekenntnisses (vornehmlich allerdings des 
katholischen) zu den Hauptthemen kommentierend Stellung nehmen. Ein 
Großteil der Autoren war am Konzil als „periti“ tätig. Die Ausführungen über 
die Textgeschichte von Jo h a n n e s  B. H irschm ann  sind lesenswert. Man wird 
dann begreifen, daß es stimmt, was A . P hilip  aus evangelischer Sicht sagt, daß 
man sich des Eindrucks, vor einem Kongreßkompromiß zu stehen, nicht er
wehren könne (443). Gerade aus diesem Grunde sollte man auch mit Zitaten 
aus Gaudium et Spes sehr vorsichtig umgehen. Diese Vorsicht ist um so mehr 
geboten, als die Pastoralkonstitution die wirtschaftlichen Probleme nur 
stückweise behandelt und entscheidende Teile unberücksichtigt läßt. A . 
R ausch er macht mit Recht darauf aufmerksam, daß in Bezug auf die Nutzung 
der Güter in der Konstitution ein gewisser Distributionismus überwiege, also 
das Problem der Unternehmung in den Hintergrund trete. Wenn von der Un
ternehmung die Rede sei, dann dringe der Gedanke an die Arbeitnehmer, ihre 
Integration in die verwaltende Tätigkeit durch. Ganz deutlich wird dies im 
Artikel von P. Pavän, der sehr nahe an die Befürwortung der unternehmeri
schen Mitbestimmung des Arbeitnehmers herankommt. Eindeutig klärt J .  
M essner diesen Fragekreis auf, indem er zeigt, daß die Mitbestimmung des 
Arbeitnehmers im Betrieb sachlich nicht in der Lehre vom Eigentum als Ord
nungsfaktor der Wirtschaft begründet sein kann und daß der Text des Vati
kanums auch nicht in dieser Richtung ausgelegt werden darf. Wie allgemein 
die Formulierung des Konzils hinsichtlich des Mitbestimmungsproblems ist, 
geht ebenfalls aus dem Artikel von J .-Y . C alvez hervor. Solange sich die kirch
lichen Dokumente nicht mit dem wichtigen Kapitel der Kapitalbildung und 
vor allem auch der Mobilität von Kapital und Arbeit im Rahmen einer auf 
Privateigentum sich gründenden Wirtschaft befassen, sind die Befürwortungen 
der Partizipation des Arbeitnehmers im Unternehmen nichts anderes als der 
Ausdruck der Sorge um irgendeine Vermenschlichung der Arbeit, dringen aber 
keineswegs bis zu jenem Streitpunkt vor, der in der deutschen Diskussion
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unter dem Namen „qualifizierte Mitbestimmung“ bekannt ist. Die Orien
tierung des Konzils auf die Verteilung der Güter wird auch aus dem gediege
nen Artikel von E. L io  deutlich. Die typisch soziale Note, wie sie der Frage der 
Verteilung eigen ist, kommt auch in den Teilen über die Landwirtschaft zum 
Ausdruck. Der Artikel von G. A r r o y o  über Großgrundbesitz und Agrarreform 
in Gaudium et Spes und Populorum Progressio ist beachtenswert. W. W eber 
gibt in seinem lesenswerten Artikel über den technisch-wirtschaftlichen Fort
schritt und das Heil des Menschen wohl den Grund an, warum der Kirche das 
Problem der Distribution auch in der hochindustrialisierten Wirtschaftsgesell
schaft so nahe liegt. Die Vermenschlichung des wirtschaftlichen Fortschritts, 
um die es der Kirche gehen muß, ist, so sagt er, nicht primär eine Frage der 
Produktion und der Investitionen, sondern eine Frage der Verausgabung des 
Einkommens, ganz allgemein des verantwortlichen Umgangs mit den irdischen 
Gütern. So läuft das Problem im Grunde auf die Frage nach der metaphysi
schen Zuordnung von Gütern und Mensch hinaus, also auf jenes Problem, aus 
dem die Frage nach der Distribution sich als erste stellt. Die vielen wertvollen 
Artikel lassen sich hier nicht einzeln aufführen. Angenehm wirkt die Tatsache, 
daß Autoren verschiedenster Orientierung zur Mitarbeit eingeladen wurden 
und daß man sich nicht scheut, auf Lücken und noch mangelhaft entwickelte 
Ansätze hinzuweisen. Besonders instruktiv dürfte in dieser Hinsicht der Bei
trag von J .  J .  M. van d er Ven über Freiheit und Bindung des Menschen in der 
modernen Gesellschaft sein.

1.8.3 Wirtschaftsethik — Handbücher

KÜNG, Emil: W irtschaft u n d  G erech tigk eit.
K. geht die gesamte Wirtschaft durch, um bei den jeweils sich stellenden 
wirtschaftspolitischen Fragen einerseits das Gerechtigkeitsempfinden, anderer
seits die wirtschaftlichen Möglichkeiten abzuwägen und so eine beiderseitig 
abgewogene Lösung zu finden. Eingangs warnt K. vor der Verabsolutierung 
des persönlichen Gerechtigkeitsempfindens. Dann bespricht er, der wirtschaft
lichen Wirklichkeit folgend, die einzelnen Gerechtigkeitsforderungen: 
„Verteilungsgerechtigkeit“ (Leistungs- und Bedarfsprinzip, Lohngerechtig
keit), Gerechtigkeit in der Verteilung der Macht auf dem Markt, „Tauschge
rechtigkeit“ (gerechter Preis mit allen daran anknüpfenden wettbewerbsrecht
lichen Fragen), das Renteneinkommen und die aus der Kapitalkumulierung 
und wirtschaftsrechtlichen Zusammenballung resultierende Wirtschaftsmacht, 
sozialpolitische Fragen wirtschaftlicher Natur (Problem der Armen, Kata
strophen usw.), schließlich die Steuergerechtigkeit und die Redistribution. 
Über die Einteilung brauchen wir nicht zu diskutieren. Es ist schwer, die 
einzelnen Gegenstände so voneinander zu trennen, daß es keine Überschnei
dungen gibt. Der Sozialethiker würde von der Definition der Gerechtigkeit
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ausgehen, diese zunächst als Ordnungsidee fassen und anschließend die sich 
daraus ergebende Norm für das Gerechtigkeitsverhalten der einzelnen zum 
Ganzen und der einzelnen untereinander betrachten. K. folgt als Wirtschafts
wissenschaftler der Abwicklung der einzelnen wirtschaftlichen Handlungen, 
wobei er makroökonomische und mikroökonomische Gesichtspunkte zugleich 
berücksichtigen muß. Diese Verfahrensweise hat den Vorzug, daß kaum ein 
wirtschaftliches Geschehen unberücksichtigt bleibt, daß man sich vor allem 
nicht in der Abstraktion verliert. K. hat in diesem Buch staunenswerte Klein
arbeit geleistet, zugleich aber niemals den Blick für die großen Zusammenhän
ge verloren. Der Leser muß aber wissen, daß der Verf. grundsätzlich für die 
Marktwirtschaft optiert, daß er die Wirtschaft streng unter diesem Gesichts
punkt des Austauschs von Leistungen sieht, daß also sozialpolitische Erwägun
gen erst im Anschluß an die wirtschaftlichen Überlegungen gemacht werden 
können, etwa im Sinne des Mottos von L udw ig E rh ard : „Die beste Wirt
schaftspolitik ist zugleich auch die beste Sozialpolitik“. Ganz auffallend ist 
diese Rangfolge im Traktat über die Entwicklungshilfe, vor allem über die 
Wettbewerbsbedingungen zwischen den Industrieländern und den Entwick
lungsländern. Daraus erklären sich auch die oft wiederholten Mahnungen an 
die Ethiker und Theologen, nicht nur an die moralischen Forderungen, son
dern vor allem an die wirtschaftliche Wirklichkeit zu denken. Der Ethiker wie 
auch vor allem der Theologe kann dem Verf. für diese Warnung nur dankbar 
sein. Andererseits macht sich der Ethiker darüber Gedanken, ob die „Geschen
ke“ in der Wirtschaft wirklich keinen Platz finden können. Muß der Handel 
mit den Entwicklungsländern um jeden Preis den Gesetzen des Wettbewerbs 
folgen? K. selbst beweist ein offenes Herz für dieses Problem, da er wenig
stens vorübergehend eine nicht ganz wettbewerbsgemäße Lösung vorsieht. 
Wenn wir uns aber einmal überlegen, daß die nicht zufriedengestellte Forde
rung der Entwicklungsländer, für deren Nachhinken die „Entwickelten“ we
nigstens teilweise verantwortlich sind, Motiv gewaltsamer Auseinandersetzun
gen werden könnte, dann kommen wir schließlich zur Erkenntnis, daß Ge
schenke sich auch ohne wirtschaftliche Berechnung lohnen, ohne daß damit 
die Erwartung einer Gegenleistung verbunden wird. Der Wirtschaftswissen
schaftler kümmert sich nicht um Kriege. Sie kommen nur unter dem Gesichts
punkt der Wirtschaft im Kriege und nach dem Kriege in sein Blickfeld. Der 
Wirtschaftspolitiker wird erklären, daß der Politiker die Daten setzt, die die 
Frage des Krieges lösen sollen, während er, der Wirtschaftspolitiker, im Rah
men dieser politischen Daten mit wirtschaftlichem Kalkül vorgehen müsse. 
Diese Arbeitstrennung hat, wenigstens theoretisch, ihre unzweifelhafte Bedeu
tung. Andererseits beweist aber die Tatsache, daß die Wirklichkeit die Tren
nung nicht zuläßt, den das wirtschaftliche Kalkül transzendierenden Sinn der 
Gerechtigkeitsidee. K. ist sich dieser Tatsache ohne Zweifel bewußt, da er oft 
genug betont, daß es reine wirtschaftliche Lösungen nicht gibt, daß vielmehr 
stets ein Kompromiß mit den Gegebenheiten gefunden werden muß. K.s Buch 
ist so reich an Ideen, daß man es jedem Ethiker und Wirtschaftspolitiker zum



4351.9 Wirtschaftstheologie

ernsten Studium empfehlen kann. Das Sachregister könnte vielleicht in einer 
zweiten Auflage etwas erweitert werden, denn das Buch enthält weit mehr, als 
das Register vermuten läßt.

1.9 Wirtschaftstheologie

LEFRINGHAUSEN, Klaus: C h ris tlich er G laube u nd  in d u strie lle  W irklichkeit.
L. untersucht die wirtschaftliche Wirklichkeit und fragt nach dem sittlichen 
Verhalten, welches der Christ einzunehmen hat. Nach einer allgemeinen Ein
führung über das Thema Christ und Welt analysiert er das Betriebsleben, die 
technische Entwicklung, deren volkswirtschaftliche und betriebswirtschaft
liche Aspekte, beschreibt die Vermögenspolitik, bespricht die Frage nach der 
rechten Wirtschaftsordnung, der währungspolitischen Disziplin und der Ent
wicklungshilfe. Mit Vorschlägen zu Reformen der wirtschaftlichen und sozia
len Struktur ist er sehr zurückhaltend, da er Wert darauf legt, zunächst fest
zustellen, ob der Schaden, den eine wirtschaftliche oder soziale Institution 
erzeugt, nicht im sittlichen Verhalten der Gesellschaftsglieder zu suchen sei. L. 
zweifelt daran, daß es Ordnungen gebe, die von sich aus die „Unmoral“ ver
hindern können. Als sozialethisches Prinzip stellt L. bei der Besprechung der 
Eigentumspolitik das Prinzip auf — und dies gilt nach ihm wohl für alle Struk
turfragen —, ob in optimaler Weise erreicht werde, dem Menschen in der 
Gesellschaft soziale Sicherheit zu gewährleisten und ihm eine Subjektstellung 
einzuräumen (53). Die entsprechende Struktur zu finden, sei dann eine Sach- 
frage, die über den Zuständigkeitsbereich der Kirche hinausgehe. In der glei
chen Weise behandelt L. z.B. auch die Mitbestimmung und die Betriebsverfas
sung. Allerdings fragt man sich im Hinblick auf die mangelnde Präzision der 
von der Pastoralkonstitution gebrauchten Begriffe, ob es zweckvoll ist, die 
Äußerungen bezüglich der Mitbestimmung des Arbeitnehmers im Betrieb so 
eingehend zu erörtern, wie es im Kommentar geschieht.

STAAT UND WIRTSCHAFT.
Das Heft enthält den deutschen Text des dritten Kapitels der Pastoralkon
stitution des II. Vatikanischen Konzils mit einem zu den einzelnen Artikeln 
fortlaufenden Kommentar aus der Feder von O. v. N ell-B reuning. Mit der ihm 
geläufigen Präzision geht der Kommentator den in der Pastoralkonstitution 
gebrauchten Begriffen nach, um festzustellen, wie die Probleme gesehen sind. 
Aufschlußreich ist diesbezüglich z.B. die Klarstellung des Begriffs „Arbeit“. 
N.-Br. scheut sich nicht, offene Kritik auszusprechen. So heißt es z.B. auf S. 
18: „Geradezu nichtssagend sind die beiden kleinen Sätzchen zu Währungsfra
gen.“ — „Mit philosophischen und theologischen Erkenntnismitteln ist da kein 
Urteil zu gewinnen. Das Konzil hat die Konsequenz daraus gezogen und be
gnügt sich mit zwei Sätzchen, die etwas und doch nichts sagen. Mit einem 
offen ausgesprochenen Bekenntnis „ignoramus“ — mangels ausreichender
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Kenntnis des Gegenstandes und der einschlägigen Sachfragen können wir nicht 
urteilen, die ethischen Prinzipien nicht darauf anwenden — hätte es vielleicht 
mehr Ehre eingelegt, bestimmt sich nichts vergeben“ (19).

4.1 Boden

DREIER, Wilhelm: R aum ordn u n g  a h  B odeneigentum s- u n d  B od en n utzun gs
reform .
D. behandelt in dieser beachtenswerten Habilitationsschrift eines der schwie
rigsten Themen der Wirtschaftsethik: die sozialgerechte Nutzung des Bodens. 
Das Problem ist, wie D. ausführt, nicht nur eine wirtschaftliche Frage, wie die 
des optimalen Standortes, sondern ein sämtliche gesellschaftlichen Werte um
schließendes Anliegen der Wirtschaftspolitik. Der erste Teil befaßt sich mit 
dem gesellschaftspolitischen Leitbild, den konkreten Maßnahmen und den 
wichtigsten Folgen der Bodenliberalisierung im 19. Jahrhundert. Der zweite 
Teil bespricht die verschiedenen Strömungen der Bodenreformbewegung, die 
sich gegen den Liberalismus der Bodenbewirtschaftung gewandt hat. Der 
dritte Teil befaßt sich mit der sozial- und wirtschaftswissenschaftlichen Be
handlung der Bodenordnungsprobleme. Hierbei kommt D. auch auf das Pro
blem der Bodenrente zu sprechen. Im vierten Teil behandelt D. die sozialethi
schen und wirtschaftsethischen Grundsätze, wobei er sich auf Aussagen katho
lischer Autoren und des katholisch-kirchlichen Lehramtes stützt. D. unter
streicht den von der christlichen Tradition verteidigten „usus communis“ der, 
wenngleich in Privateigentum aufgeteilten, Erdengüter. Wie schwer die Aus
richtung des Privateigentums auf das Gemeinwohl gerade im Sektor des Bo
deneigentums ist, zeigt die vorsichtige, stark an Autoren sich anlehnende Aus
drucksweise. Sätze wie „Mit Hilfe der staatlichen Autorität besitzt so nach E. 
Welty die Gemeinschaft ein volles, allseitiges Recht über das Privatwohl ihrer 
Glieder“ (104) könnten leicht zu einer Mißkennung der Funktion des Privat
eigentums führen, wenngleich andererseits gerade bzgl. des Bodens das Anlie
gen des „usus communis“ einen besonderen Akzent erhält. Das konkrete Ur
teil, wo Freiheit und wo Lenkung, ist in letztem Entscheid empirischer Natur. 
Dies unterstreicht auch D„ wenn er betont, daß alle Bodenreformpläne aus 
dem Blickpunkt der jeweils anerkannten Kulturwerte gefaßt werden. Immer
hin vermag D. im vierten Teil die sozialethischen Leitbilder bodenpolitischer 
Neuordnung in groben Umrissen zu zeichnen. Er nennt hierbei im besonderen: 
Stärkung personal-freiheitlicher Existenz, Stabilisierung der Familie, gesell
schaftspolitische Aspekte. Die vielseitige Verflechtung der Bodenpolitik mit 
den übrigen Sektoren der Wirtschaftspolitik (öffentliche Verwaltungspolitik, 
Finanzpolitik, Verkehrspolitik, Verteidigungspolitik, europäische Wirtschafts
politik) kommt im fünften Teil zur Sprache. Das Geschick des Verf., sozial
ethische Normen bis in die konkrete Wirklichkeit zu verfolgen, wird im sech
sten Teil besonders offenbar, wo die bodenpolitischen Maßnahmen in der
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Bundesrepublik Deutschland besprochen werden. Dem Verf. ist zu danken, 
daß er zu dem inhaltsreichen Buch noch ein alphabetisches Sachregister ange
fügt hat.

5. Die sozialethischen Prinzipien und wesentlichen 
Zielsetzungen jeden Wirtschaftens

EHLERT, Hermann: K ritisch e  U ntersuchung d e r  n eu eren  W elfare E conom ics. 
Inhaltlich lassen sich die Welfare Economics, wie E. ausführt, ganz allgemein 
mit der ökonomischen Wohlfahrt von Individuen bestimmen, wobei social 
Welfare Economics sich die Gesamtheit individueller Wohlfahrtslagen zum 
Gegenstand nehmen. Welfare Economics sei ein Zielbegriff. Nicht die Be
schreibung von Tatsächlichem, sondern das Herausfinden eines zunächst öko
nomisch Richtigen, ohne Einmischung von Werturteilen, sei ihr Ziel. E. be
spricht zunächst das Erkenntnisziel und die Methoden der Welfare Economics, 
dann die verschiedenen Lösungsentwürfe. Hier unterscheidet er relative (durch 
annähernde Herstellung des als Niedrigstpreis-System angesehenen 
Purefoschen Optimums, wobei die Verteilung als Wertbereich außer Betracht 
fällt) und absolute Welfare Economics (Gesamtlösung mit Einschluß der Ver
teilung, wobei die Wertfrage als Welfare-Funktion angehängt wird). E. analy
siert anhand reicher literarischer Dokumentation diese beiden Konzeptionen. 
Das Fazit ist nicht sehr ermunternd. Beide kommen offenbar nicht ans Ziel. 
Entscheidend ist, wie aus den Ausführungen hervorgeht, doch das Werturteil, 
zu dem auch die Vorstellung von der Welfare-Funktion keinen befriedigen
den Beitrag zu leisten vermag. Um Aussagen machen zu können, wird man, 
wie E. zum Schluß erwähnt, eigene Werturteile fällen müssen, womit allerdings 
die Wissenschaftlichkeit in Frage gestellt würde. Jedenfalls könne man anneh
men, daß der Abbau hoher Vermögen und Einkommen, möglichst hohe 
Massenbeschäftigung und günstiges Wirtschafts-Wachstum allgemeine Zu
stimmung finden müßten.

ROUSTANG, Guy — éd.: La secon d e so ciété  in d u strie lle .
Entsprechend der Orientierung der französischen Bewegung „Économie et 
Humanisme“ werden in dieser Sammelschrift die Zielfragen der Wirtschaft 
besprochen. Der Kreis der Themen wird entsprechend der sozialphilosophi
schen Grundlage allgemein ausgeweitet in die Frage nach der Integration des 
Individuums in das gesellschaftliche Leben.

6. Wirtschaftssysteme

BARAN, Paul A.: Z u r p o litisch en  Ö ko no m ie d er g ep lan ten  W irtschaft.
B., Verfasser von einer Reihe bedeutender wirtschaftspolitischer Veröffent
lichungen, studierte in Moskau, Berlin, Breslau, Frankfurt a.M., verließ
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Deutschland 1933 und kam über Paris, Warschau, London im Jahre 1939 in 
die USA, wo er an der Stanford University bis zu seinem Tode (1964) dozier
te. B. analysiert die amerikanische Wirtschaft als typisches Beispiel des Ka
pitalismus. Er ist der Überzeugung, daß M arx  recht habe mit der Behauptung, 
daß der Kapitalismus sich selbst ad absurdum führe. Den labouristischen 
Kapitalismus lehnt er ab. Ihm erscheint der Sozialismus als einziger Weg zur 
Gesundung.

BARAN, Paul A. — SWEEZY, Paul M.: M o no po lkap ita l.
Das Buch stellt eine ernste Kritik am amerikanischen Kapitalismus dar. Die 
Verf. sind der Überzeugung, daß er eine typische Manifestation des Kapitalis
mus überhaupt darstellt, so daß alle kapitalistischen Wirtschaftsgesellschaften 
dem gleichen Geschick entgegengehen, wie es die amerikanische Gesellschaft 
heute erlebt. Im Zentrum der Überlegungen steht der Begriff des „Surplus“. 
Die Verf. meiden den Begriff „Mehrwert“, da dieser zu wenig besage, nämlich 
nur die Summe der Profite, des Zinses und der Grundrente, während zum 
Surplus z.B. auch die Einkünfte des Staates und der Kirche, die Kosten, die 
bei der Umwandlung der Ware in Geld entstehen, und die Löhne der unpro
duktiven Arbeiter gehören (vgl. 375 f, Fußnote 6). Durch die Verdrängung des 
individuellen Kapitalisten durch den Gesellschafter-Kapitalisten werde die 
kapitalistische Funktionsweise institutionalisiert. „Die Seele der kapitalisti
schen Funktionsweise heißt Akkumulation — schon immer Antriebsmotor des 
Systems, geometrischer Ort seiner Konflikte, Quelle seiner Triumphe und 
seiner Niederlagen“ (50). Doch ist für die Verf. die Akkumulation als solche 
nicht das schlimmste Übel. Die entscheidende Frage sei, was mit der Akkumu
lation gemacht würde. Diese Frage führt zu den Themen: Konsumwerbung, 
Investition, Verkaufsförderung, Absorbierung des Surplus durch den Staat vor 
allem im Hinblick auf militärische Zwecke. Die Verf. sehen in dem System der 
Großkonzerne, das ihrer Ansicht nach wesentlich mit dem Kapitalismus ver
bunden ist, die Wurzel der Gesellschaftsmoral, die sich in der Rassenfrage und 
im Bildungswesen auswirke. Mit beißendem Spott wird das amerikanische 
Schulpensum besprochen, werden die Methoden der Freizeitgestaltung ge
geißelt. In einem Anhang findet sich ein Aufsatz von Jo sep h  D. P hillips „Zur 
Berechnung des ökonomischen Surplus“.

EHLERT, Willi -  JOSWIG, Heinz -  LUCHTERHAND, Willi -  Hrsg.: W örter
buch d e r  Ö ko n o m ie  — Sozialism us.
Das Wörterbuch sollte die Bürger der Deutschen Demokratischen Republik 
über die wichtigsten Begriffe der politischen Ökonomie des Sozialismus und 
der Wirtschaftspraxis in der DDR informieren. Es ist gekennzeichnet durch: 1. 
seinen sehr polemischen Charakter, 2. seine Ungenauigkeit in der Information, 
3. seinen Mangel an wissenschaftlicher Wahrhaftigkeit. Daß ein solches Wörter
buch die sozialistische Anschauung von der Wirtschaft herausstellt, ist seine 
eigentliche Aufgabe. So kann man es nicht befremdend finden, wenn gesagt
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wird, daß die sozialistische Arbeitsmoral das Herzstück der gesamten morali
schen Beziehungen in der sozialistischen Gesellschaft sei. Wozu aber die unehr
liche Polemik, z.B. unter dem Begriff „Lohnsteuer“? Es wird dort gesagt, die 
Lohnsteuer in der DDR unterscheide „sich grundlegend von der Steuerzahlung 
der Werktätigen in kapitalistischen Staaten, wo sie ein Abzug vom Lohn zu
gunsten der herrschenden Ausbeuterklassen und des kapitalistischen Staates“ 
sei. Wenn unter „Arbeitslohn“ gesagt wird, daß die Werktätigen neben dem 
Arbeitslohn noch „bedeutende“ Mittel aus staatlichen Fonds erhalten 
(gesundheitliche, soziale, kulturelle Betreuung, Kindergeld u.ä.), dann wären 
doch Zahlen am Platze gewesen, damit man Vergleichsmöglichkeiten mit den 
„kapitalistischen“ Ländern hätte. Wenn unter „Werbung“ von der kapitali
stischen Werbung behauptet wird, sie wolle die Kaufentscheidung suggestiv 
beeinflussen, während die sozialistische Werbung das Urteilsvermögen des 
Käufers stärken wolle, dann vermißt man jeden wissenschaftlichen Ernst. Die 
Stichwörter „Kapital“, „Wettbewerb“, „Wohlfahrt“ gibt es nicht. Ein Abkür
zungsverzeichnis täte not, wenigstens dem, der nicht durch Propaganda oder 
Praxis über die einzelnen Institutionen informiert ist.

EUCHNER, Walter — SCHMIDT, Alfred — Hrsg.: K ritik  d er p o litisch en  
Ö ko no m ie heute. 100 Jahre „Kapital“.
Das Frankfurter Marx-Colloquium, an dem namhafte Kenner des Marxismus 
und der Sozialwissenschaften überhaupt von Ost und West teilgenommen 
haben, beschäftigte sich nur zu einem geringen Teil mit dem authentischen 
M arx  selbst. Von den 17 Referaten gehen die drei ersten auf die Marx sehe 
Methode ein. Die anderen Beiträge streben in die Aktualität hinein, in die 
Frage, ob der Marxismus als Konzeption der Wirtschaftsgesellschaft eine reale 
Chance habe und welches seine eigene Leistungskraft im Vergleich zum west
lichen Kapitalismus sei. Die Referate werden zum größten Teil von Korrefera
ten begleitet, an die sich Diskussionen anschließen. Die Referate sind sorg
fältig ausgearbeitet. Die Korreferenten waren offenbar manchmal gezwungen, 
zu improvisieren, weil sie das Manuskript vorher nicht einsehen konnten. Die 
Diskussionen liest man mit Spannung. Das Buch verdient höchste Beachtung. 
Wir weisen hier nur auf einige Referate hin, um einen Eindruck vom Ganzen 
zu geben. In seinem Referat „Katholische Kirche und Marxsche Kapitalismus
kritik“ geht O. t>. N ell-B reuning  den Stellen in kirchlichen Verlautbarungen 
nach, an denen von der kapitalistischen Wirtschaftsweise die Rede ist, um 
zunächst die Stellung des katholischen Lehramtes zum Kapitalismus abzuklä
ren. Dann untersucht er das Marxsche Modell der klassenlosen Gesellschaft. 
Bei aller Anerkennung des Arbeitsvertrags sei die katholische Soziallehre nicht 
mit der Vorstellung verbunden, gemäß der der Eigentümer des Kapitals zu
gleich auch die Initiative und Führung im wirtschaftlichen Geschehen habe. 
D.h. die Unternehmerfunktion sei nicht notwendigerweise an den Eigentums
titel geknüpft. O. v. N ell-B reuning  kommt bei dieser Gelegenheit auf die Mit
bestimmung zu sprechen. Durch sie, so stellt er dar, wird sowohl vom klas-
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sischen Kapitalismus als auch von der klassenlosen Gesellschaft Abstand ge
nommen. Der Verf. prägt das neue Wort „klassenfreie“ Gesellschaft. — P. 
V ranicki behandelt die Befreiung des Menschen durch die marxistische Wirt
schaftsordnung. Bei aller Anerkennung der Anfangsschwierigkeiten, mit der 
eine kommunistische Wirtschaftsgesellschaft zu kämpfen hat, sieht er die Ent
wicklung im Hinblick auf die wirtschaftliche Expansion sehr optimistisch. 
Allerdings hätte er dabei auch von den Garantien sprechen müssen, die das 
einzelne Individuum vor dem Übergriff der Staatsmacht schützen. — Auf die 
grundverschiedene Sicht des Wirtschaftlichen bei M arx  und bei den westlichen 
Wirtschaftstheoretikern geht G. R ittig  ein. Gegenüber der pointierenden und 
von der Realität wegführenden Abstraktion der rein marktwirtschaftlich orien
tierten Theorie erkennt er den Wirklichkeitswert der historisch-soziologischen 
Methode der Marxisten. — Etwas peinlich wirken die polemischen Ausfälle 
gegen die Bundesrepublik Deutschland in dem Referat von O. R ein h o ld  über 
die gegenwärtige Entwicklungsphase der marxistischen politischen Ökonomie. 
— An dem Referat von J .M . G illm an  (New York) „Ist der Wohlfahrtsstaat mit 
dem Kapitalismus vereinbar? “, wie auch an der sich anschließenden Diskus
sion dürfte der Leser dieses Buches auf keinen Fall Vorbeigehen. Hier wird das 
zentrale Problem angefaßt: Was leistet die Marktwirtschaft und was leistet die 
kommunistische Wirtschaft für die Wirtschaftsgesellschaft? G illm an  streitet 
der kapitalistischen, d.h. der auf dem Privateigentum und dem damit verbun
denen privaten Verfügungsrecht über Produktionsmittel beruhenden, Wirt
schaft die Kraft ab, Wohlfahrt für alle zu schaffen. Der Korreferent H.-D. 
O rtlieb  antwortet im gegenteiligen Sinne, wobei er erklärt, daß man private 
Kapitalakkumulation nicht als Kennzeichen des Kapitalismus ansehen dürfe. 
O rtlieb  sagt wörtlich: „die kapitalistische Marktwirtschaft ist ihrem Wesen 
nach eine Wirtschaft zur unbeschränkten Konsumsteigerung aller Beteiligten“ 
(163). Natürlich müsse noch die breit angelegte Kapital- und Eigentumsbil
dung verwirklicht werden. Im Hinblick auf die deutsche Wirtschaftskrise 
meint O rtlieb , die Wachstumskrise wäre überhaupt nicht eingetreten, wenn 
man nicht um jeden Preis den Geldwert hätte stabilisieren wollen (169). Im 
Zusammenhang hiermit kritisiert O rtlieb  nicht nur die Wirtschaftspolitik des 
ehemaligen Bundeskanzlers L. E rh ard , sondern ebenfalls die der SPD. G illm an  
antwortet O rtlieb  in einem nachträglich eingereichten Schriftstück. Es scheint, 
daß in der Polemik um den Wohlfahrtsstaat die Diskussion zu ihrem Siede
punkt gekommen ist. — Im Referat von Th. B ergm ann  „Die Agrarfrage bei Marx 
und Engels — und heute“ ist das „heute“ leider etwas sehr kurz besprochen 
worden. Man hat bei der Lesung den Eindruck, als ob die Agrarwirtschaft 
ebenso wie die Industrie Kapitalakkumulation verlangen würde, daß also 
sämtliche soziologischen, deswegen aber auf die Dauer wirtschaftlich nicht un
wichtigen Faktoren (z.B. Familienbetrieb) keinen Platz mehr in den Überle
gungen über die Agrarstruktur hätten. — E. M ärz kommt in seinem Referat 
über „Sozialistische oder reformistische Wirtschaftspolitik“ ziemlich einge
hend auf das wirtschaftspolitische Konzept von K a r l S ch ille r zu sprechen. Um
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die Besprechung des reichhaltigen Buches nicht allzu sehr zu verlängern, seien 
die Titel anderer wichtiger Beiträge nur angeführt: „Bemerkungen zum Thema 
Sozialismus und Planung“ (K u r t  W. R o th sch ild ), „Kritik der Wachstumstheo
rie im Geiste des .Kapitals1 “ (E. M an d el), „Das .Wertgesetz1 in der Erwerbsge
sellschaft unserer Tage und in der sozialistischen Planwirtschaft“ (W erner 
H ofm ann ). Es sei nur am Rande noch bemerkt, daß man sich durch den 
manchmal sehr stark propagandistischen Stil nicht abhalten lassen sollte, die 
betreffenden Beiträge von Ostdeutschen zu lesen (vgl. z. B. den Artikel von K. 
B ich tier über „Die Marxsche Theorie von der Gesellschaftsformation und das 
entwickelte gesellschaftliche System des Sozialismus“).

HOERLER DE CARBONELL, Elsa: L ib era lism o y  capitalism o.
H. stellt zunächst den liberalen Kapitalismus dar und stellt sich anschließend 
die Frage, ob die andere Alternative notwendig der Kommunismus sei, um die 
Auswüchse ungezügelter Freiheit zu verhindern. H. ist der Überzeugung, daß 
auf der Grundlage des Privateigentums und der damit gegebenen Privatinitiati
ve sehr gut eine Wirtschaftsordnung aufzubauen sei, aus welcher die allgemei
ne Wohlfahrt sich ergebe. Allerdings sei zu diesem Zwecke eine Rahmenpla
nung der wirtschaftlichen Entwicklung notwendig, in welcher sowohl die ge
rechte Verteilung des Sozialprodukts als auch die notwendigen Investitionen 
in den einzelnen Industriezweigen berücksichtigt werden. Wenn am Anfang 
des Aufstiegs dem Staat eine umfangreichere Kompetenz zugestanden werden 
müsse, so könnten doch bei fortgeschrittener Entwicklung die verschiedenen 
Verbände in loyaler Zusammenarbeit die wirtschaftspolitischen Aufgaben 
übernehmen. Allerdings verlange dies von den Verbänden eine moralische Ein
sicht in die Anliegen der Gesamtheit. Die Schrift zeichnet sich nicht nur durch 
gründliche wirtschaftswissenschaftliche Kenntnisse, sondern auch durch eine 
klare Doktrin einer freiheitlichen Gesellschaftsordnung aus.

KAISER, Joseph Heinrich — Hrsg.: Planung. III.
In 20 Beiträgen wird von Praktikern der Staatsverwaltung und der Verwaltung 
öffentlicher und privater Unternehmen die Methode der planenden Verwal
tung dargestellt. Die Artikel stehen in engem Zusammenhang mit dem deut
schen Gesetz zur Förderung der Stabilität und des Wachstums der Wirtschaft 
vom 8. Juni 1967. Es werden aber auch ausländische Erfahrungen herange
zogen. So kommen neben den deutschen auch österreichische, französische, 
belgische und englische Autoren zu Wort. Durchgängig besteht bezüglich der 
Notwendigkeit der Planung keinerlei Zweifel. Allerdings geht aus den beiden 
Artikeln von E rnst F o r s th o f f  und H erbert W eichm ann hervor, daß die Befür
wortung der Planung die Anerkennung einer ganz neuen Staatsauffassung ver
langt: die immer stärkere Betonung der Sozialstaatlichkeit und damit verbun
den die Inkaufnahme der Beschränkung der individuellen Freiheit. Mit Recht 
weist F o r s th o f f  darauf hin, daß die Planung die private Eigentumsordnung 
und die private Initiative und damit verbunden die Marktwirtschaft nicht in
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Gefahr bringen darf. Diese Forderung trifft sich mit dem in verschiedenen 
Beiträgen klar zum Ausdruck kommenden Gedanken, daß bei den Planungen 
nicht an imperativische Planungen gedacht werden darf, daß es sich vielmehr 
nur um Rahmensetzungen handelt, die so früh und so weitsichtig vorbereitet 
sein und zugleich so transparent der Öffentlichkeit unterbreitet werden müs
sen, daß die Einbuße an Freiheit möglichst gering gehalten wird. Im Zusam
menhang hiermit steht das von O tto  S ch lech t behandelte Thema der gesamt
wirtschaftlichen Zielprojektionen als Grundlage der wirtschaftspolitischen 
Planung in der Marktwirtschaft. Der Verf. zeigt deutlich den Schnittpunkt, wo 
die nicht mehr marktwirtschaftlichen Planungssysteme beginnen. Besonders 
wichtig und unter Umständen, wenn von der staatlichen Behörde eigenwillig 
durchgeführt, einschneidend ist die Planung der Raumordnung. Eine Reihe 
von Artikeln haben dieses Thema zum Gegenstand. Vom grundsätzlicheren 
Gesichtspunkt sei im besonderen auf den Beitrag von W erner E rn st hingewie
sen: Raumordnung als Aufgabe der planenden Gesetzgebung und Verwaltung.

LÖBL, Eugen: G eistige A rb e it  — die w ah re  Q uelle des R eichtum s.
Das Buch des slowakischen Verf. wurde im Gefängnis geschrieben. Die Tat
sache, daß keine Literatur, keine gegenteilige Meinung oder mit dem Autor 
übereinstimmende Ansichten zitiert werden, darf den Leser darum nicht 
wundernehmen. Andererseits kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, 
daß die vielen wertvollen Einzelüberlegungen sich nicht zu einem funktionie
renden Apparat verzahnen. L. will M arx, Engels und L enin  entdogmatisieren, 
besser gesagt, entmaterialisieren. Für ihn steht der Mensch, der ein allseitig 
glückliches Leben sucht, dem die materiellen Dinge nur Mittel zu einer höhe
ren Lebensverwirklichung sind, im Mittelpunkt. Zwar anerkennt L., daß die 
Maschinen dem Menschen die Arbeit erleichtern. Er erkennt ihnen aber nicht 
die Bewandtnis eines echten Produktionsfaktors zu, denn sie verdanken ihr 
Dasein einzig der wissenschaftlichen Arbeit des Menschen. So geht es L. zu 
guter Letzt darum, den Bereich der Arbeit vom niederen Niveau der manuellen, 
physischen Arbeit heraufzuheben ins Gebiet der geistigen Leistung. Die 
Summe der Preise aller erzeugten Produkte und Dienstleistungen, so schließt
L. von dieser Theorie aus, müsse der Summe der Preise der Arbeitsleistungen, 
d.h. der Masse der Entlohnungen entsprechen. Die Verteilung des Resultates 
des Produktionsprozesses müsse ganz dem arbeitenden (arbeitenden im besag
ten Sinne verstanden) Menschen zugute kommen. Die Entlohnung vollzieht 
sich auf der Basis der jeweils erwiesenen Leistung. Woher aber kommen die 
Produktionsmittel, die wir im „kapitalistischen“ Denken Kapital nennen? L. 
antwortet: „Wenn wir also festgestellt haben, daß hundert Milliarden Einhei
ten aus dem Produktions- in den Konsumbereich in Form von Entlohnungen 
übergegangen sind, müssen wir in den Produktionsbereich soviel Geld geben, 
wie er braucht, um im Laufe eines Jahres die Entlohnungen in dieser Höhe 
auszuzahlen. Wenn das Geld ständig zirkuliert, werden wir nicht hundert Mil
liarden, sondern — sagen wir — nur zehn Milliarden Geldeinheiten brauchen,
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die innerhalb eines Jahres zehnmal den Kreislauf zwischen dem Bereich von 
Produktion und Konsum absolvieren.“ (179). An sich ist das Ganze gut aus
gedacht, nur muß man hinter dem Apparat noch einen mächtigen unproduk
tiven Faktor hinzudenken: den Staat, der alles weiß und alles kann.

MENSCH UND WIRTSCHAFT.
In dem Buch bemühen sich die Autoren, die philosophischen Grundlagen der 
westlichen Wirtschaftskonzeption zu analysieren. Beachtenswert ist die Sorg
falt, mit der die Verf. die einschlägige Literatur studiert haben. Als entschei
dendes Distinktivum der kapitalistischen und der kommunistischen Wirt
schaftskonzeption sehen die Verf. die verschiedene Auffassung bezüglich der 
Interessen, die als Antrieb zum wirtschaftlichen Handeln dienen, ln der kapi
talistischen Gesellschaft sei es das Individualinteresse, im Sozialismus dagegen 
das gesellschaftliche Interesse, das im Vordergrund stände. Es hieße zwar die 
Augen vor den Tatsachen des Lebens verschließen, wollte man verkennen, daß 
das individuelle Interesse heute noch bei vielen im Sozialismus lebenden Men
schen das vorwiegende Motiv ihrer wirtschaftlichen Aktivität ausmache. “Aber 
in der sozialistischen Gesellschaft tritt doch in zunehmendem Maße zu den 
individuellen Interessen das gesellschaftliche Interesse als ein Motiv wirtschaft
licher Aktivität, das sich nicht im Gegensatz zu den individuellen Interessen 
befindet“ (203).

RIDDELL, David S.: S o c ia l se lf-govern m en t. The background of theory and 
practice in Yugoslav socialism. BJS
R. schildert die Entwicklung der jugoslawischen Wirtschaft seit dem Bruch mit 
der Sowjetunion. Er stellt eine gewisse Antagonie fest zwischen den Theoreti
kern, welche die Macht innehaben und auch weiterhin die gesamte Wirt
schaftspolitik bestimmen, und den Arbeitern, die in genossenschaftlicher 
Organisation im Betrieb beschäftigt sind. Die „Privatisierung“, wenn man 
dieses Wort gebrauchen darf, sei grundsätzlich ein Werk der obersten Leitung. 
Die Selbstbestimmung der im Betrieb Beschäftigten sei darum von vornherein 
begrenzt. Im übrigen seien die Arbeiter zu wenig gebildet, um die wirtschaft
lichen Probleme des Betriebes zu überschauen.

ROBINSON, Joan: K le in e  S ch riften  z u r Ö konom ie.
In der Sammlung von Artikeln behandelt R. einige Themen, die ihren wirt
schaftspolitischen Standpunkt kennzeichnen: Der Verbraucher in der Plan
wirtschaft, Vollbeschäftigung, Spätkapitalismus, Liberalismus, Marxismus, 
Kapitalismus, Indien, China, Nord-Korea. In einer Planwirtschaft, die R. befür
wortet, liege die beste Lösung wohl darin, eine Klasse von Funktionären 
heranzubilden, die die Rolle von Großhändlern übernehmen, wobei ihre Kar
riere und ihre Selbstachtung davon abhängen, daß sie die Konsumenten zufrie
denstellen. Durch die Läden blieben sie in Fühlung mit den Bedürfnissen. Die
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Marktforschung, die in der kapitalistischen Welt darauf gerichtet sei, „die 
Hausfrau übers Ohr zu hauen“ (22), könnte mit dem Ziel betrieben werden, 
ihre wahren Bedürfnisse herauszufinden.

SAHER, P.J.: D e r Sozia lism us in d er S ich t d e r  E ntw icklungsländer.
S. möchte den Genossenschaftsgedanken des N eh ru ’sehen Sozialismus als 
moderne wirtschaftspolitische Fassung eines alten indischen Ideengutes nach- 
weisen. Für Indien komme nur das Genossenschaftswesen als wirtschaftliche 
Organisation in Frage, anderenfalls müsse man mit Kommunismus oder 
Anarchie rechnen.

TERRAY, Emmanuel: Le m arxism e d evan t les sociétés „ p rim itiv e s“.
Die zwei hier veröffentlichten Studien sind kritische Besprechungen von zwei 
Büchern, die sich mit der Sozialordnung der Primitiven befassen: L ew is H. 
M organ, Ancient Society (1877, neu aufgelegt 1963) und C laude M eilla sso u x , 
Anthropologie économique des Gouro de Côte d’Ivoire (1964). Bei aller Re
serve gegenüber der Methode, soziale Zustände und Einrichtungen alter Zeiten 
aus der Sicht moderner Problemstellungen zu betrachten, geht T. mit den von 
ihm besprochenen Autoren darin einig, daß die Primitiven die von K. M arx  
beklagte und gerügte Entfremdung des Menschen von der Wirtschaft oder 
umgekehrt der Wirtschaft vom Menschen nicht kennen, weil bei ihnen Produk
tion, gesellschaftliches Leben und Ideologien eine Einheit bilden.

WELLISZ, Stanislaw: In itia tio n  au x  écon om ies socialistes.
W. bietet einen eindrucksvollen Einblick in die Organisation einer kommu
nistischen Wirtschaft. Die theoretischen Erörterungen fußen auf den sowjeti
schen Veröffentlichungen, während die praktischen Hinweise sich (im Hin
blick auf die größere Geheimhaltung auf seiten der Russen) auf die polnische 
Wirtschaftspolitik beziehen. W.s Buch ist gegenüber anderen ähnlichen Publi
kationen deswegen besonders wertvoll, weil es nicht nur darstellt, sondern 
zugleich auch Kritik übt, und zwar in einer Weise, die man nicht einfach als 
Voreingenommenheit für das liberale System abtun kann. Bei der Kritik spielt 
das Thema der Kapitalvergeudung eine besondere Rolle. Diese sei im sozialisti
schen System kaum zu vermeiden, sie sei aber in gleicher Weise auch in der 
kapitalistischen Wirtschaft nicht zu übersehen, sofern man als Ziel der Wirt
schaft die echte Bedarfsdeckung und die gesamte Wohlfahrt verstände. Im 
Grunde handle es sich bei der Wahl des sozialistischen oder des kapitalisti
schen Systems um eine ethische Vorentscheidung, nicht um ein wissenschaft
liches Urteil.
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7.1 Die unmittelbaren wirtschaftsethischen Prinzipien 
— Grundsätze der Wirtschaftsordnung — Allgemeines

BRIEFS, Goetz A.: G ew erk sch a ftsp ro b lem e in u n serer Zeit.
Das Buch soll die 2. Auflage des 1955 im gleichen Verlag erschienenen Werkes 
„Das Gewerkschaftsproblem gestern und heute“ sein. Das Buch ist bereichert 
worden durch den Abdruck einiger anderweitig veröffentlichter Aufsätze. So 
hat sich der Inhalt aus der reinen Gewerkschaftsfrage erweitert in eine Erörte
rung der Ordnungsprinzipien unserer Wirtschaft. B. ist ein Verfechter der 
Marktwirtschaft. Mit Argusaugen verfolgt er die Einbrüche in dieses Ordnungs
prinzip. Dies fällt besonders auf in seinen Artikeln über „Gewerkschaftslogik 
und Mitbestimmung“, „Kritische Bemerkungen zum Entwurf des DGB-Grund- 
satzprogramms 1963“. In seinem Artikel „Katholische Soziallehre, Laissez 
-faire-Liberalismus und soziale Marktwirtschaft“ erklärt B., die Abneigung 
gegenüber den liberalen Ordnungsprinzipien, die unter katholischen Theologen 
und selbst in päpstlichen Verlautbarungen spürbar sei, gelte im Grunde der 
vorkapitalistischen Zeit. Den Grundsätzen der kirchlichen Soziallehre ent
spreche die soziale Marktwirtschaft am besten. Der These der berufsständi
schen Ordnung gibt B. weniger Chance, nicht zuletzt deswegen, weil sie eine 
Wirtschaftsmoral voraussetze, die kaum real sei.

GROSS, Herbert: D ie Z u k u n ft des R isikos.
G. geht vom Gedanken aus, daß das Risiko seiner Natur nach an freie Men
schen gebunden ist. Eine Wirtschaft und Gesellschaft könne das individuelle 
Risikobewußtsein nur zu ihrem eigenen Schaden ignorieren und unterdrücken. 
Die unterdrückten Risiken potenzierten sich in den Fehlleistungen des Plans, 
in verstärkter Unfreiheit und in versäumten, nicht realisierten Potentialen. Was 
man erreichen könne, das sei die Atomisierung der Risiken. Es gehe einzig um 
die permanente Minderung oder unter Umständen Verhütung neuer Eventual- 
Risiken, aber einzig zu dem Zweck, den Menschen für neue, zunächst noch 
nicht versicherbare Risiken frei zu machen. Das Unternehmerrisiko bleibe 
stets außerhalb des Wirkbereichs der Versicherung. G. geht im einzelnen die 
verschiedenen Versicherungssektoren durch. Hierbei bespricht er auch die 
deutsche Sozialversicherung. Er möchte diese im Sinne einer nur-subsidiären 
Versicherung verstehen, die auf der Eigenleistung der Versicherten aufbaut.

HEINTZELER, Wolfgang: V olkskapitalism us.
H. setzt sich für die auf den Wettbewerb der Unternehmer gegründete Markt
wirtschaft ein. Entscheidend für die Marktwirtschaft ist nach ihm die privat
rechtliche Eigentumsordnung in der Produktion. Den Hinweis, daß der Eigen
tümer in den großen Kapitalgesellschaften seine Bedeutung im Hinblick auf 
die Leitung der Produktion verloren habe, entkräftet H. mit der Bemerkung, 
daß man die Aktiengesellschaften, besonders die von ihm verteidigte Publi
kumsaktiengesellschaft unter Kontrolle haben könne. H. sieht die Lösung des
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Problems Arbeit-Kapital in der breiten Streuung der Aktien unter den Arbeit
nehmern. Die Großunternehmen sollten dem marktwirtschaftlichen System 
nicht entzogen werden. Aus diesem Grunde lehnt H. die Ausdehnung der 
Montan-Mitbestimmung energisch ab.

HERDER-DORNEICH, Philipp: D er M a rk t u n d  seine A lte rn a tiv e n  in d er  

fre ie n  G esellschaft.
Der Vorstellung von der Marktwirtschaft, die alle sozialen Elemente aus
schließt und in den vorwirtschaftlichen Raum verweist, stellt H.-D. die Kon
zeption einer sozialen Marktwirtschaft gegenüber, die nicht nur durch soziale 
Ziele charakterisiert ist, sondern auch durch die Aufnahme der sozialen Grup
pen, im besonderen der Interessengruppen, in den Kreis der wirtschaftspoliti
schen Einflußkräfte. Viele staatliche Eingriffe, so erklärt H.-D., sähen nach 
Zentralverwaltungseingriffen aus, erwiesen sich aber bei eingehender Analyse 
als keineswegs von einer zentralen Willensbildung begründet, sondern vielmehr 
als dem Wettbewerb einer pluralistischen Willensbildung in den Sozialwahl- 
Mechanismen der Wahlen unterworfen. Jedoch möchte H.-D. das wirre In
einandergreifen von sozialen Gruppen und wettbewerbswirtschaftlichen 
Kräften vermieden sehen. Er verlangt daher von den Vertretern der Sozialen 
Marktwirtschaft Rücksichtnahme auf die inneren Gesetze der Wettbewerbs
ordnung.

LEFRINGHAUSEN, Klaus: R aum ordn u n g  als P rob lem  d e r W irtschaftseth ik . 
ZEE
L. zeigt eingangs die enge Verkettung der Raumfrage mit umfassenden Fragen 
der Wirtschafts- und Sozialordnung. Im Laufe der Darstellung kommt er auf 
die Notwendigkeit dynamischer Wertbildung zu sprechen. Doch fragt sich der 
Ethiker am Schluß, welche Wertmaßstäbe irgendwie als dauernde Orientie
rungspunkte gelten können. L. will solche festen Punkte offenbar nicht 
programmieren. Und man muß ihm wohl recht geben. Man fragt sich aber 
dann, ob der Ethiker überhaupt noch mitzusprechen imstande sei. Bei solchen 
sozialen und wirtschaftlichen Fragen, die im Grunde in ihrer ganzen Breite im 
Fluß bleiben, wird ein Ethiker keine dauerhaften Orientierungspunkte, etwa 
durch Hinweis auf die menschliche Personenwürde, geben können, weil sie zu 
entfernt liegen. Ihm obliegt wohl mehr die Aufgabe, die Methode aufzuzeigen, 
wie man wertende Überlegungen in solchen Fällen anzustellen hat. In etwa 
werden die großen Linien solcher Überlegungen unter der Überschrift „Das 
geistige Klima“ aufgezeigt. In der folgenden Darlegung, die mit „ökonomische 
Zielbegründung“ überschrieben ist, gewinnt man aber wieder den Eindruck, als 
ob wir trotz allem dem Prozeß der Entwicklung der Technik ausgeliefert 
wären. Wie gesagt, die Kritik ist weniger dem Verf. anzulasten als dem enorm 
komplexen Fragekreis, für den die Ethik bislang keine Orientierung zu geben 
vermochte.
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MARKTWIRTSCHAFT MEISTERT DIE ZUKUNFT.
Der Sitzungsbericht der Aktionsgemeinschaft Soziale Marktwirtschaft enthält 
die Referate und Diskussionen über aktuelle wirtschafts- und sozialpolitische 
Fragen der Bundesrepublik Deutschland. Als Referenten treten auf: E rnst 
S ch n eid er, F ried rich  A . L u tz, W olfgang F ric k h ö ffe r, G erh ard  S to lte n b e rg  und 
F ra n z -Jo s e f S trau ß . Im Zentrum der Probleme stehen die Fragen nach dem 
Staatseingriff in der Wirtschaftspolitik, die Kohlepolitik, die Energieversor
gung, die Finanzpolitik und die Subventionspolitik in ihren verschiedenen 
Formen. Dem Beitrag von F r.A . L u tz  ist besondere Aufmerksamkeit zu schen
ken, da er sozusagen das ganze Gebiet der deutschen Wirtschaftspolitik 
kritisch beleuchtet. In der Erhöhung der Staatsausgaben zur Zeit der Depres
sion sieht L. ein geeigneteres wirtschaftspolitisches Mittel als in der Senkung 
der Steuersätze. Zur Erhaltung der Preisniveaustabilität empfiehlt er flexible 
Wechselkurse. Die Wirtschaftspolitik sollte sich hüten, dauernd an den Daten 
zu rütteln, die für die Investitionsentscheidungen wesentlich sind. Bezüglich 
der Ausführungen von W. F r ic k h ö ffe r  über die Subventionspolitik sei im be
sonderen auf die Forderung hingewiesen, die Sozialversicherung nicht im 
Sinne einer von der Eigenleistung abgelösten Staatsversorgung auszubauen, da 
man den Überblick über die Lastenverteilung dieser Versicherung verliere.

OPTIONS HUMANISTES. ÉCONOMIE ET HUMANISME.
Um den Begründer der Bewegung „Économie et Humanisme“, den Dominika
ner L .-J. L e h re t zu ehren, entwerfen die sechs Mitarbeiter ein Gesamtbild der 
Sozial- und Wirtschaftsphilosophie der genannten Bewegung. Zentrales Thema 
ist die Ausrichtung der Wirtschaft auf die Bedarfsdeckung und die Humanisie
rung des Wirtschaftsprozesses, vor allem des Faktors Arbeit. Von Bedeutung 
ist der Begriff der Solidarität, der besonders in der Befürwortung von Pro
duktionsgemeinschaften zum Ausdruck kommt.

ORDO XIX.
In dem einleitenden Artikel (Die Verfassung eines freien Staates) geht F.A . 
H ayek  dem Grundgedanken der Gewaltentrennung nach, der besagt, daß die 
gesetzgebende Gewalt die rechtlichen Linien festsetzen sollte, welche im ein
zelnen innerhalb der Mittelordnung von der Verwaltung konkretisiert werden. 
Tatsächlich sei aber diese Funktionsteilung in der Demokratie niemals ver
wirklicht worden. Die Aufgabe der gesetzgebenden Versammlung, der Gerech
tigkeit und nicht den Interessen von Gruppen zu dienen, verlange nach einer 
neuen Konstruktion. H. hat hierfür einen neuartigen Vorschlag gemacht (9). 
Thom as M o ln ar beschäftigt sich in seinem Beitrag (Die neo-utopische Staats
auffassung) mit den „liberalen“ Theologen hegelianischer Richtung, die sich 
im Gefolge von T eilh ard  de C hardin  befinden. — Mehr wirtschaftstheoreti
scher Natur sind die Ausführungen von K a rl F ried rich  M aier über die mikro
ökonomische Ableitung des Zinses. — Dagegen behandelt W alter H amm  die für 
die wirtschaftliche Ordnung wichtige Grundsatzfrage, in welcher Weise die
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staatliche Wirtschaftspolitik die gegenseitige Abstimmung der einzelnen Bran
chen berücksichtigen muß, um nicht durch privilegierende Maßnahmen die 
Gesamtkonkurrenz zu stören. H. nimmt in seiner Darstellung das verkehrspoli
tische Programm der BRD als Beispiel. — Der Frage, inwieweit nicht ökonomi
sche, sondern politische Faktoren an den Krisenerscheinungen in der BRD 
schuld waren, geht W illy M e y e r nach. — Der Artikel von A lfre d  Sch ü ller  
(Vermachtungserscheinungen im tertiären Sektor) erbringt nicht nur bedeut
same Einsichten in das Verhältnis von Produktions- und Dienstleistungssektor, 
sondern zugleich auch in die Definition der Selbständigkeit des Unternehmers, 
da gerade auf dem Sektor der Dienstleistung die Gefahr des Verschwindens 
der eigenen Unternehmensentscheidungen besonders groß ist und sich eine 
Besinnung auf die Bedeutung selbständiger Unternehmensführung aufdrängt. 
— Mit der Frage nach der Möglichkeit eines Marktes in einer Planwirtschaft 
(Tschechoslowakei) befaßt sich G e rn o t G u tm an n  (Bruttoeinkommensprinzip 
und öffentliches Eigentum). — Die Unwirtschaftlichkeit der Betriebe im ad
ministrativen Sozialismus behandelt U lrich  Wagner (Die weichen Pläne der 
Betriebe im administrativen Sozialismus). — An die kurzen, rein wirtschafts
theoretischen Darlegungen von M an fred  J .M . N eum ann  (Zum Problem der 
multilateralen Verrechnung zwischen den Ländern des Rates für gegenseitige 
Wirtschaftshilfe) schließen sich die von der Problematik der Wirtschaftsord
nung her bedeutsamen Überlegungen von K lau s E. R o h d e  an (Auf welchen 
Ebenen der vielschichtigen Entwicklungspolitik erhebt sich die Frage nach der 
„Wirtschaftsordnung“? ). — In den gleichen Problemkreis gehört der Beitrag 
von P e te r  C ram er (Gunnar Myrdal und die Entwicklungsländer). — Die Frage 
nach der Funktionsfähigkeit des flexiblen Wechselkurses behandelt D o n a ld  B. 
M arsh am Beispiel Kanadas. Schärfste Kritik übt im letzten Artikel E dith  
E uchen-E rdsiek  an der Revolutionsidee H erb ert M arcuses. — Aus dem Rezen
sionsteil des Bandes sei im Hinblick auf die Grundsatzfragen der Wirtschafts
ordnung besonders auf die Besprechung des Buches von C on stan tin  v. D ietze, 
Grundzüge der Agrarpolitik, aus der Feder von H. W illgerodt hingewiesen.

ORDO XX.
Für die Grundsatzfragen der Wirtschaftsordnung ist dieser Band besonders 
ergiebig. Die geistesgeschichtliche Wurzel des Kollektivismus sieht Thom as 
M oln ar (Christliches Erbe und Kollektivismus) im Gnostizismus. — Hans 
H erbert G ö tz  sieht in der Liberalismuskritik der Enzyklika „Populorum Pro- 
gressio“ eine verspätete, ziemlich populärwissenschaftliche Reaktion auf den 
alten, längst überwundenen Liberalismus. — Egon T u ch tfe ld t erklärt in seinem 
Beitrag (Konvergenz der Wirtschaftsordnungen? ), daß es keine Annäherung 
zwischen Ost und West hinsichtlich der Wirtschaftsordnung gebe, weder auf 
dem Gebiet der Mittel, noch auf dem der Ziele, von denen die Mittel abhän- 
gen, weil von einer Annäherung der Wertbasis keine Rede sein könne. — L ju b o  
S ire  behandelt die Initiative und die wirtschaftliche Verantwortung in den 
dezentralisierten Wirtschaften Osteuropas. — Von einem anderen Gesichts-
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punkt aus rührt H elm ut W itte lsberger (Sozialistische Marktwirtschaft — Ein 
Modell zur Reform der Unternehmensverfassung? ) im Grunde an dasselbe 
Problem. Er weist die Erfolglosigkeit der Produktionsgenossenschaften auf. 
Mit einer gewissen wirtschaftlichen Notwendigkeit habe sich im Wirtschafts
system der Konkurrenz der Zustand herausgebildet, daß die Besitzer haften
den Kapitals oder ihre Vertreter bei der Leitung der Unternehmungen domi
nieren und das Residualeinkommen beziehen im Gegensatz zu den Arbeitern, 
die kontraktbestimmtes Einkommen beziehen. Von einem Machthunger der 
Kapitalisten könne nicht die Rede sein. Im Zusammenhang hiermit kommt W. 
auf das Mitbestimmungsproblem zu sprechen. Er weist auf das im Vergleich 
zum Kapitalbesitzer andersgeartete Interesse hin, das sich besonders bei der 
Gründung des Unternehmens manifestiert. Trotz der Verschiedenheit der 
Motive komme es aber zu einer echten Zusammenarbeit, wenngleich der 
Gründer des Unternehmens die Entscheidungsbefugnis nicht zu teilen 
wünsche. „Eine Produktivgenossenschaft zu gründen hieße in vielen Fällen, die 
Früchte der Idee zu sozialisieren“ (87). — In dieselbe Richtung geht der lesens
werte Beitrag von C live S. B eed  (Die Trennung von Eigentum und Kontrolle in 
Kapitalgesellschaften), worin sich der Verf. mit der Theorie von A .A . Berle  

(The Twentieth Century Capitalist Revolution, London 1955) und G. M eans  
[A. A . B erle  — G. M eans, The Modern Corporation and Private Property, New 
York 1932) auseinandersetzt. — Die Beziehungen zwischen Wettbewerb, 
Konzentration und ökonomischer Effizienz untersucht Egon Soh m en . — Mit 
der deutschen Kohlepolitik befassen sich die beiden Aufsätze von Hans O tto  
L en e l und H elm ut G rön er. Für das Problem der regionalen Strukturpolitik von 
Bedeutung sind die Ausführungen von Ja m es  M. B uchanan  (Überfüllung der 
öffentlichen Einrichtungen. Ein Argument für Staatseingriffe). — Wie irrefüh
rend Sozialproduktvergleiche zwischen verschiedenen Wirtschaftssystemen 
sind, zeigt deutlich A n to n  K o n ra d  (Ordnungspolitische Aspekte von Sozial
produktvergleichen). Dies gilt, wie K. ausführt, vor allem dann, wenn der 
Vergleich auch noch durch Unterschiede im Entwicklungsstadium überlagert 
ist. — Den Umfang einer wissenschaftlichen Abhandlung nimmt die Bespre
chung von F ran z B öhm  zum Buch „Das Recht der internationalen Kartelle“ 
(1967) von H einrich K ro n s te in  ein. Für die soziologische Frage nach dem 
Gruppenhandeln ist die Besprechung von H ans Jo a c h im  H o f zum Buch von 
M an cu r O lson  „The Logic of Collective Action“ (1965; deutsch: Die Logik 
des kollektiven Handelns, 1968) lesenswert.

SCHLECHT, Otto: S tru k tu rp o lit ik  in d e r  M ark tw irtsch a ft.
Der beschleunigte Strukturwandel in der Wirtschaft ist eine Tatsache, die man 
zunächst als Ergebnis der Industrialisierung und Technisierung in Kauf neh
men muß. Andererseits aber erhebt sich angesichts dieser Tatsache die Frage 
nach der Wirtschaftsordnung der Zukunft, ganz abgesehen von den sozialpoli
tischen Problemen, die damit verknüpft sind. Dem Verf. geht es um die Ret
tung der Konkurrenzwirtschaft im Wandel der Struktur. Und zwar richtet er
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sein Augenmerk auf die staatlichen Interventionen zugunsten der Erhaltung 
des Wettbewerbs, womit zugleich auch die staatliche Hilfe gemeint ist, welche 
bestimmten Wirtschaftsteilnehmern zur konkurrenzfähigen Leistung (Anpas
sungshilfen) gewährt werden soll. Bezüglich der Einordnung der Struk
turpolitik in die gesamte Wirtschaftspolitik hält sich Sch. an die Systematik 
von Erh. K an tzen b ach . Sch. unterscheidet regionale und sektorale Struktur
politik und (glücklicherweise auch) Unternehmens-Größen-Strukturpolitik. 
Die Ausführungen über das zuletzt genannte Glied der Einteilung verdienen 
besondere Beachtung, weil hier die Wettbewerbskonzeption des Verf. zum 
vollen Durchbruch kommt. Es handelt sich hierbei vor allem um die Frage 
nach der Stellung der mittelständischen, besser gesagt: der kleinen und mittle
ren Unternehmen im Wettbewerb. Sch. sieht die kleineren und mittleren 
Unternehmen nicht nur von der Funktion aus, bestehende Lücken zu füllen, 
welche die Großanfertigung offen ließ (Deckung von Einzelbedarf durch Spe
zialanfertigung, Reparatur, Wartung oder Deckung von speziellem Bedarf wie 
Herstellung technischer Spezialerzeugnisse), sondern schreibt ihnen grundsätz
lich eine Produktivität zu, die sie über das Niveau von gewöhnlichen Hinter
sassen oder Lückenbüßern der Industrie erhebt. In diesem Sinne sind wohl die 
auf S. 33 (unter c) gemachten Bemerkungen zu verstehen. Der überwiegende 
Teil des Buches besteht in einer wertvollen Dokumentation zum Thema der 
Strukturpolitik.

WIRTSCHAFTSPOLITISCHER ZIELKONFLIKT UND KATHOLISCHE 
SOZIALLEHRE.
Das Buch enthält die Referate und Diskussionsbeiträge einer Studientagung 
des Katholisch-Sozialen Instituts der Erzdiözese Köln (Bad Honnef): G érard  
G äfgen , Wissenschaftliche und ethische Methodenfragen des Zielkonflikts in 
der Wirtschaftspolitik, C hristian  W atrin, Die Forderung nach Vollbeschäfti
gung, A lf re d  E. O tt, Das Streben nach Wachstum der Wirtschaft, G erh ard  
Z w eig, Die Notwendigkeit der Geldwertstabilität, Hans K . Sch n eid er, Die 
Außenwirtschaft und die wirtschaftspolitischen Ziele, T h eod or M ulder, Die 
Rangordnung der wirtschaftspolitischen Ziele. In mustergültiger Weise hat 
G erd  B ösken  die Diskussion in Artikelform zusammengefaßt (sein Name figu
riert leider nicht unter den „Biographischen Notizen“). Auf die eigentlich 
sozialethische Problematik gehen, abgesehen von einigen Gerechtigkeitsüber
legungen, wie sie z. B. bei der Behandlung der Geldwertstabilität unumgäng
lich sind, nur G. G äfgen  und Th. M u ld e r ein. G äfgen  zeigt in instruktiver 
Weise, daß Ziele nur in Abwägung mit den Mitteln der Realisierung bewertet 
werden können und daß zudem in einer pluralistischen Gesellschaft noch 
mehr oder weniger sachfremde Gesichtspunkte die endgültige Entscheidung 
bestimmen. Hierbei auf die Unterscheidung zwischen Gesinnungs- und Ver
antwortungsethik zu verweisen, dürfte im Sinne der christlichen Ethik nicht 
angängig sein. Man kann die beiden Gesichtspunkte, d. h. die sachgerechte 
Abwägung von Werten und Mitteln einerseits und die Inkaufnahme von sitt-
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lieh an sich nicht zu verteidigenden Wertvorstellungen der Gesellschaftsglieder 
(im Hinblick auf den Wertpluralismus) ganz gut auf einen ethischen Nenner 
bringen. G äfgen  sieht mit Recht in der Gemeinwohlidee den zentralen Wert, 
der alle konkreten Wertentscheidungen bestimmt, Gemeinwohl aber nicht im 
idealen Sinn verstanden, sondern als Funktion der verschiedenen Zielwerte, 
einschließlich ihrer Realisierungschancen. Zur Ermittlung dieser Funktion 
dürfte man allerdings nicht von der „formalen Wertlehre“ (35) ausgehen, 
sondern müßte schon ontologisch begründete Werte zugrundelegen. G äfgen  
scheut sich begreiflicherweise etwas, den Ontologismus der katholischen 
Sozialdoktrin zu übernehmen, weil diese tatsächlich das Funktionale in der 
Gemeinwohlidee zu wenig berücksichtigt hat, indem sie, ob gewollt oder unge
wollt sei dahingestellt, zu apodiktisch Sozialprinzipien aufstellte. Auf diese 
Sozialprinzipien geht M u ld er näher ein. Es ist ihm beizupflichten, wenn er 
erklärt, daß die katholische Sozialdoktrin im Grunde ein anthropologisches 
Wertdenken beinhaltet, dem die sachgerechte Anwendung erst noch gegeben 
werden muß. M u ld er ist der Auffassung, daß der Wirtschaftstechniker oder 
Wirtschaftspolitiker nur als Ethiker die letzte Entscheidung treffen und ver
antworten kann (182). Diesem Gedanken kann man nur beipflichten, sofern 
der Wirtschaftspolitiker sein technisches Wissen in Funktion der Werte und 
diese wiederum in Funktion der sachgerechten Verwirklichung zu sehen ver
mag. Bis heute fehlt den an den wirtschaftswissenschaftlichen Fakultäten 
gebildeten Technikern die Kenntnis der Methode der Wertgewinnung.

7.2.1 Privateigentum — Allgemeines

AUBY, J.-M. -  DUCOS-ADER, R. -  GONTHIER, J.-C.: L ’ex p ro p ria tio n  
p o u r  cause d ’u tilité  p u b liq ue .
Im ersten Teil dieses sorgfältigen Kommentars der französischen Gesetze und 
der französischen Rechtspraxis zur Frage der Enteignung aus Gründen des 
öffentlichen Nutzens behandeln die Verf. die allgemeinen Richtlinien und das 
Verfahren der Enteignung, im zweiten Teil die Methoden der Bewertung der 
Güter. In einem Anhang werden die hauptsächlichen Formulare aufgeführt, 
die bei der Enteignung benutzt werden. Obwohl rein juristischer Natur bietet 
das Buch einen grundsätzlichen Einblick in das von der Sozialphilosophie stets 
proklamierte Vorrecht des Gemeinwohls gegenüber dem Eigenwohl im Sektor 
des Eigentums. Besonders in der Frage der Regional- und Städteplanung wird, 
wie aus der Darstellung hervorgeht, das Problem der Enteignung akut.

BREIDENSTEIN, Gerhard: D as E igentum  u n d  seine V erteilung.
Die von der Theologischen Fakultät der Universität Marburg angenommene 
Dissertation untersucht die von protestantisch-theologischer Seite verteidigte 
Eigentumsdoktrin. Im ersten Teil behandelt B. die heutige Wirklichkeit des 
Eigentums, indem er die verschiedenen Arten des Eigentums, die verschiede-
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nen Aspekte und die Möglichkeiten einer Änderung der Verteilung untersucht. 
Bezüglich der Umverteilung äußert sich B. skeptisch, da sie auf der anderen 
Seite nur neue Belastungen erzeuge. Stärkstes Gewicht legt er auf die Unter
scheidung zwischen Konsum- und Produktiveigentum. Im Zusammenhang da
mit bespricht er die verschiedenen Pläne zur Neuverteilung des Vermögensbe
standes und zur Beteiligung der Arbeitnehmer am Produktiwermögens- 
zuwachs. Ohne sich auf einen der verschiedenen vorgeschlagenen Wege festzu
legen, spricht sich B. theoretisch befürwortend zugunsten der Streuung des 
Produktiwermögens aus, wenngleich er praktisch keine enormen wirtschafts
politischen Erfolge daraus erwartet (vgl. 150 ff.). Eine entschlossene Begünsti
gung der bisher Vermögenslosen könne die bereits erfolgte und in zahlreichen 
Faktoren tendenziell angelegte Konzentration der Vermögen weder aufheben 
noch aufhalten. Die Bildung von Kleinvermögen für die Arbeitnehmer, für sich 
betrachtet möglicherweise ein erstrebenswertes Ziel, werde nichts an der „un
gleichen“ bzw. „ungerechten“ relativen Verteilung der Vermögen ändern 
(165). Wie aus späteren Erörterungen hervorgeht, leugnet B. die Verkettung 
von Eigentumsrecht und Verfügungsmacht hinsichtlich der Produktivgüter (vgl. 
bes. 255 ff.). Die Kontrolle der Wirtschaftsmacht sei nicht durch Streuung der 
Eigentümeranteile erreicht. Die Eigentumsstreuung fördere vielmehr die Macht 
der Manager (277). Um Mitverantwortung zu wecken, nützen, so sagt B., die 
Produktivvermögensanteile nichts. „Alle Konsumenten (Arbeitnehmer, Rent
ner und die große Zahl der kleinen Selbständigen) haben ein lebhaftes In
teresse an Stabilität der Preise und der Währung und an krisenfester Versor
gung. Alle Bürger, Arbeitnehmer wie Arbeitgeber, sind daran interessiert, daß 
das Sozialprodukt wächst und sinnvoll auf die verschiedenen Sektoren 
(Investition, Bildung, Gesundheit, Konsumgüter usw.) verteilt wird. Zur Wahr
nehmung dieser Interessen hilft Eigentum nichts; vielmehr bedarf es des Aus
baus einer demokratisch gelenkten, planvollen Wirtschaftspolitik“ (277). Im 
zweiten Teil befaßt sich B. kritisch mit verschiedenen sozialethischen Veröf
fentlichungen evangelischer Autoren. Er kritisiert vor allem die undistinguierte 
Bestimmung des Eigentumsbegriffs und die auf ihr aufbauende sozialethische 
Empfehlung der Eigentumsstreuung. Bei aller Anerkennung der, allerdings be
schränkten, konsumorientierten Bedeutung des Eigentums an einer Wohnung 
(Eigenheim) für das persönliche Sicherungsbedürfnis des Eigentümers sieht B. 
im Eigentum keine Garantie der sozialen Sicherheit. Erst recht lehnt er, wie 
gesagt, die wirtschaftspolitische Bedeutung des Eigentums im Produktions
sektor ab. Was bleibt also übrig? Die Forderung einer besseren, den wirt
schaftlichen Ablauf nicht störenden Lohnpolitik, der Kontrolle der Verfü
gungsmacht und schließlich der Ausweitung der Sozialpolitik. Die Kontrolle 
der Verfügungsmacht durch die Arbeitnehmer (Mitbestimmung) ist nach B. 
nicht vom Eigentumstitel abhängig, sondern bereits gerechtfertigt durch den 
Titel der „Mit-Arbeit“ (277). Die sozialpolitischen Forderungen lassen sich 
nach B. zusammenfassen in dem Begriff: „gleiche Chance für alle“. Diese 
gleiche Chance verlangt B. auf allen Gebieten unseres Lebens: Alterssicherung,
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Gesundheitswesen, Bildung und Ausbildung. In keiner Weise sollte Existenz
sicherung und Entfaltungsmöglichkeit der Person von der ungleichen Vermö
gensteilung abhängen, selbst nicht einmal von der unvermeidlichen ungleichen 
Einkommensverteilung. Der Leser dieses gründlichen und mutigen Buches 
stellt aber an den Verf. die Frage: Klingt es nicht ein wenig utopisch, wenn 
auf dem sozialpolitischen Sektor die persönliche Vorleistung so stark in den 
Hintergrund gedrängt wird? Gewiß, theoretisch gesehen, hat B. recht. Ist aber 
in der Praxis nicht eine Kompromißlösung angezeigt? Der Staat als Hüter der 
sozialen Gerechtigkeit verdient noch nicht uneingeschränktes Vertrauen. Der 
auf die Empirie so großen Wert legende Verf. wird wohl auch bezüglich dieser 
theoretisch groß angelegten Forderungen die Erfahrungen abwarten müssen, 
die wir mit dem Staat, auch mit dem demokratischen Staat, machen werden.

SIERRA BRAVO, Restituto: L as tran sfo rm acio n es sociales m od ern as y  la 
p ro p ied a d  p rivad a . AFD
Gemäß dem Verf. begründet das Privateigentum als Ordnungsfaktor die Markt
wirtschaft. Andererseits bestände nach Maßgabe des einzelnen Wirtschaftsob
jektes die Möglichkeit verschiedenartiger Eigentumsordnung bis hin zur staat
lichen Bewirtschaftung. Eingehend behandelt der Verf. die Frage, ob die mo
derne industrialisierte Großwirtschaft die private Disposition noch ermögliche. 
Hierbei scheint er sich für die wirtschaftliche Mitbestimmung des Arbeitneh
mers einzusetzen, ohne allerdings näher auf dieses Detail einzugehen, wie es in 
Deutschland diskutiert wird.

7.4 Wettbewerb

NEUMANN, Manfred: K ap ita lb ild u n g , W ettbew erb  u nd  ök on om isches  
Wachstum.
Unter der Voraussetzung der Stabilität des Gleichgewichts von Sparen und 
Investieren könne, erklärt N. in dieser preisgekrönten Veröffentlichung, ein 
zunehmender Monopolisierungsgrad, der mit einem Anstieg der volkswirt
schaftlichen Sparquote und entsprechender Kapitalbildung verbunden sei, das 
Wachstum beschleunigen, und zwar unabhängig vom technischen Fortschritt, 
der dazu noch zusätzlich zu einer Erhöhung der Wachstumsrate führe. Aller
dings gelange die Effektivität an eine Grenze bei einem bestimmten Grad der 
Monopolisierung, wogegen in einer Wettbewerbssituation die wirtschaftliche 
Aktivität gewahrt bliebe. Die Vermeidung der Stagnation sei einzig möglich 
durch Diversifikation und konglomerate Konzentration in der Produktion, da 
auf diese Weise der Wettbewerbsgrad stabilisiert werden könne.

OEHLER, Hartmut: W ettbew erbsregeln  als In stru m en t d er W ettbew erbs
p o litik .
Die mit reicher Sach- und Literaturkenntnis geschriebene Studie behandelt die 
im deutschen Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) vorgesehenen
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Wettbewerbsregeln, d.h. jene von Unternehmergruppen aufgestellten Bestim
mungen, „die das Verhalten von Unternehmen im Wettbewerb regeln zu dem 
Zweck, einem den Grundsätzen des lauteren Wettbewerbs zuwiderlaufenden 
Verhalten im Wettbewerb entgegenzuwirken und ein diesen Grundsätzen ent
sprechendes Verhalten im Wettbewerb anzuregen“ ($ 28 Abs. 2 GWB). Der 
Verf. ist der Meinung, daß das Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb (UWG) 
nicht ausreicht, um jene Wettbewerbskonzeption zu verwirklichen, die vom 
GWB angestrebt wird. Mit staunenswerter Sorgfalt analysiert er die verschie
denen Wettbewerbsregeln in Deutschland und untersucht sie nach ihren 
Grundsätzen, um schließlich ihre Wirkungen auf den volkswirtschaftlich not
wendigen Wettbewerb zu studieren. Zum Vergleich zieht er die Wettbewerbs
regeln in den USA heran, die übrigens bei der Erarbeitung der § 28-33 des 
GWB Pate gestanden haben. Unter den verschiedenen Grundsätzen des 
„lauteren“ Wettbewerbs spielt die wirtschaftliche Preissetzung eine besondere 
Rolle. Eingehend befaßt sich Oe. mit der Forderung der Preislisten. Hierbei 
kommt auch die diskriminierende Preissetzung zur Sprache. Oe. lehnt die 
Begriffe „Leistungswettbewerb“, „unlauterer“ bzw. „lauterer Wettbewerb“ ab 
(304). Ersterer sei mehrdeutig und decke sich nicht mit dem nach § 1 GWB ge
schützten Wettbewerb, letzterer könne nicht verwendet werden, weil das Lauter
keitsprinzip, so wie es bisher durch die Rechtsprechung zum UWG interpretiert 
worden sei, in Teilbereichen in Konflikt zum vorrangigen Prinzip der Wett
bewerbsfreiheit trete; es könne deshalb nicht alles, was nach dem UWG und 
seinen Nebengesetzen verboten sei, zum Inhalt von Wettbewerbsregeln ge
macht werden. Damit sei andererseits nicht behauptet, daß die Wettbewerbs
regeln Verhaltensweisen, die durch das UWG verboten seien, als zulässig er
klären können. Wettbewerbskodizes seien nach dem Branchen- bzw. Markt
prinzip abzugrenzen. Oe. fordert, daß diese Kodizes für alle Anbieter gelten. 
Der Außenseiter wird also eliminiert. Dem Bundeskartellamt teilt Oe. nicht 
nur die Genehmigung von Wettbewerbsregeln zu, sondern verlangt für es das 
Recht, selbst in die Gestaltung des Wettbewerbskodex einzugreifen im 
Interesse der wirtschaftspolitisch notwendigen Konkurrenz. Wettbewerbsre
geln in Form von Grundsätzen werden als wirkungslos bezeichnet. Oe. möchte 
alle unbestimmten Rechtsbegriffe wie Preiswahrheit, Preisklarheit, ordnungs
mäßige Wirtschaft usw. ausmerzen. Auslegungsregeln werden als den Wettbe
werbsregeln systemwidrig erklärt. Aus den Ausführungen von Oe. geht klar 
hervor, wie schwierig es ist, den Preiswettbewerb, besonders die Preis
diskriminierung (255 L ), in Wettbewerbsregeln zu fassen. Wenn man die 
„maßgeschneiderte“ rechtliche Fassung der Wettbewerbsregeln anstrebt, wie 
es Oe. tut, dann scheint man auf Regeln, die den Preiswettbewerb betreffen, 
verzichten müssen. Dennoch scheint Oe. unter bestimmten Bedingungen 
solche Regeln noch anzuerkennen (vgl. S. 307). Das vorliegende Buch bietet 
mehr als nur eine Diskussion über die Wettbewerbsregeln. Das gewählte Thema 
ist im Grunde genommen nur der Anlaß, um eine wirtschaftspolitische, in der 
Wirklichkeit durchführbare und kontrollierbare Konzeption des Wettbewerbs
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zu entwerfen. Jedenfalls dürfte die Studie von keinem übersehen werden, der 
sich mit den wirtschaftsethischen Grundlagen des Wettbewerbs befaßt.

RÜGE, Dietrich: B e g r iff  u n d  R ech tsfo lg en  des g le ich fö rm ig en  U nternehm er- 

V erhaltens in E u ro p a  u n d  den V erein ig ten  S ta a ten  v o n  N ordam erika.
R. behandelt verschiedene Formen der unternehmerischen Zusammenarbeit 
ohne rechtliche Bindung: gentlemen’s agreements, Oligopole, gleichförmiges 
Verhalten auf Grund von Zwang und Empfehlungen. Durch das deutsche 
Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkung wird gleichförmiges Verhalten von 
Unternehmen nur dann erfaßt, wenn es auf rechtsverbindlichen Vereinbarun
gen begründet ist, im Gegensatz zu den flexiblen kartellgesetzlichen Regelun
gen derjenigen Staaten oder internationalen Organisationen, die auf den wirt
schaftlichen Erfolg bestimmter Verhaltensweisen abstellen. Zum Vergleich mit 
dem deutschen Recht behandelt R. das gleichförmige Verhalten nach Schwei
zer, amerikanischem, englischem, französischem, belgischem und holländi
schem Recht, ebenso das gleichförmige Verhalten gemäß EWG- und EFTA-- 
Vertrag. Bezüglich des gentlemen’s agreement ist R. der Auffassung, daß es als 
gegenseitige Empfehlung im Sinne des § 38 Abs. 2 Satz 2 des Gesetzes gegen 
Wettbewerbsbeschränkung anzusehen sei.

9.2 Unternehmung, Produktionsgenossenschaften

BERLE, Adolf A.: M acht oh n e E igentum .
B. zeigt, wie in der amerikanischen Wirtschaftsexpansion die Organisation des 
Kapitals eine immer größere Distanz zwischen Eigentümer und Manager be
wirkt und damit eine nicht zu stoppende Konzentration der Wirtschaftsmacht 
erzeugt. Im Grunde komme darin die westliche Wirtschaft mit der östlichen 
überein. Es handle sich nur darum, wer die Wirtschaftsmacht kontrolliere. Im 
Westen geschehe die Kontrolle durch den in der demokratischen Gesellschaft 
erzeugten Konsensus, im Osten durch die Parteifunktionäre. Die Beurteilung, 
welche Wirtschaftsweise die menschlichere sei, müsse sich auf die Frage kon
zentrieren, in welchem System die Menschen frei über sich bestimmen kön
nen. Der Kampf zwischen den beiden Systemen entstehe also nicht wegen der 
Unvergleichbarkeit ihrer Struktur, sondern weil ihre Führer in der grundsätz
lichen Auffassung der Bedeutung der Menschen und in dem Gewicht, das sie 
der freien Wahl im Leben beimessen, nicht übereinstimmen.

DE WOOT, Philippe: P o u r une d o c trin e  de l'entreprise .
Der Verf. entwickelt hier Gedanken, die im Ganzen mit denen von Fr. 
B loch-L aine Übereinkommen. J .A . S ch u m p eters Begriff vom Unternehmer als 
Innovator wird kritisch beurteilt. Der eigentliche Innovator sei nämlich in 
seinen Funktionen aufgeteilt entsprechend den Funktionen der verschiedenen
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im Betrieb und Unternehmen Mitarbeitenden. So gelangt de W. zu einer gesell
schaftlichen Konzeption des Unternehmers. Er verlangt daher auch eine völli
ge Umstrukturierung des Unternehmens.

PROBLEME UND MÖGLICHKEITEN DER KOOPERATION.
In dieser praxisnahen Untersuchung erweist sich die Kooperation als effizien
tes Mittel zur Bewältigung der Anpassung an die geänderten Markt- und Wett
bewerbsverhältnisse. Sie beruht „auf der zwischenbetrieblichen Zusammenar
beit ohne Aufgabe der unternehmerischen Selbständigkeit“ (8). Kooperation 
heißt somit die gemeinsame Erfüllung von Funktionen (11), welche von den 
einzelnen Unternehmen ausgegliedert wurden, da diese einzeln nicht kosten- 
oder leistungsoptimal erfüllt werden können. Nach einem Einblick in die ver
schiedenartigen Formen der zwischenbetrieblichen Kooperation werden die 
praktischen Kooperationsmöglichkeiten in den betrieblichen Funktionsberei
chen (Beschaffung, Vertrieb, Verwaltung, Finanzierung, Forschung und Ent
wicklung) aufgezeigt. Betriebswirtschaftlich sind die Kostensenkungen oder 
die Erhöhung der Intensität der gemeinschaftlich erbrachten Leistungen aus
schlaggebend (47), wobei sich parallel auch gesamtwirtschaftliche Vorteile 
bezüglich Konjunkturentwicklung, Wirtschaftswachstum und Außenhandel er
geben (50). Ein Zusammenwirken erweist sich jedoch meist nur solange als 
möglich, als „die Vorteile aus der Zusammenarbeit allen Beteiligten in an
nähernd gleicher Weise zukommen“ (55). Zudem bestehen die von den Auto
ren dargestellten Steuer-, kartell- und gewerberechtlichen Hemmnisse, insbe
sondere auch in Österreich. Am Schluß dieser für den Praktiker geschriebenen 
Schrift wird der konkrete Ablauf der Kooperationsanbahnung erklärt. Dabei 
wird einer exakten Betriebsanalyse als Vorbedingung und Grundlage zur Auf
deckung der Entsprechungsmängel in der innerbetrieblichen Struktur ein ent
scheidender Wert zuerkannt (76).

SCHILL, Pierre: L ’en trep rise  m oyen n e  e t  le m anagem ent.
Die Veröffentlichung über das mittelständische Unternehmen ist betriebswirt
schaftlicher Natur. Sie will im Eigenunternehmer das Bewußtsein wecken, daß 
jedes Unternehmen, auch das mittlerer Größe, die Expansion suchen muß, 
und zugleich Hinweise geben, wie das Management zu gestalten ist. Sch. be
spricht die verschiedene Art und Weise, wie man das mittelständische Unter
nehmen zu definieren habe. Er legt hierbei (was in den französischen Publika
tionen im allgemeinen weniger geschieht) Wert auf die Unterscheidung 
zwischen Betrieb (établissement) und Unternehmen (entreprise). Durch das 
Fehlen dieser Unterscheidung in den Statistiken würde das Bild der Wirklich
keit verzerrt. In Anerkennung der Tatsache, daß man das mittlere Unterneh
men von verschiedenen Gesichtspunkten aus definieren kann (z.B. Umsatz, 
Wertmehrung, Kapitaleinsatz, rechtliche Form des Eigentums, Zahl der Ar
beitnehmer), zieht Sch. aus praktischen Gründen die Zahl der Arbeitnehmer 
als Kriterium vor (bis zu 500 Lohnempfängern).
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WEISSER, Gerhard: G enossenschaften .
Die vorliegende Veröffentlichung stellt eine Sammlung von Abhandlungen des 
Verf. aus vier Jahrzehnten dar. Die Abhandlungen sind unter Mitwirkung des 
Verf. und mit seiner Zustimmung insoweit überarbeitet worden, als es im 
gegenwärtigen Zeitpunkt als erwünscht erschien. Sozusagen die gesamte Pro
blematik des Genossenschaftswesens wird aufgerollt: die Geschichte, die 
Definition der Genossenschaft, die tragenden Ideen der Genossenschafts
bewegung, die Stellung der Genossenschaft in der Gesamtwirtschaft, Genos
senschaft und Wirtschaftsmacht usw.. Man würde aber dem Verf. nicht ge
recht, wenn man sein Buch nur unter dem Stichwort „Genossenschaft“ erfas
sen würde. Tatsächlich entwirft W. ein eindrucksvolles Bild der Wertskala, die 
bei der Beurteilung von Wirtschaftlichkeit und Wohlfahrt berücksichtigt wer
den muß. Sehr aufschlußreich sind diesbezüglich die Darlegungen über die 
optimale Betriebsgröße. Daß man mit einer rein quantitativen Vorstellung von 
„Optimum“ ins Uferlose und Unsinnige hineingerät, kann nicht besser darge
stellt werden, als es W. getan hat. Das Buch gehört zu den bedeutenden 
Grundsatzveröffentlichungen auf dem Gebiet der Wirtschaft.

ZAUNITZER-HAASE, Ingeborg: Im  G r i f f  d er K o n zern e.
Z.-H. entwirft ein eindringliches Bild der Lage der mittelständischen Unter
nehmen im Einzelhandel. Einerseits weist sie auf die oft unvernünftigen, wirt
schaftlich nicht mehr zu rechtfertigenden Expansionsversuche der großen Ein
zelhandelsgeschäfte hin, andererseits schildert sie die Lethargie und Ideen
armut der kleineren Unternehmer, von denen sie glaubt, daß sie sich bei 
Wachsamkeit immer noch in Konkurrenzlücken einzunisten vermögen, ja, 
wenn sie die Kooperation richtig begreifen würden, an Produktivität den 
Großen nicht nachstehen würden. Man hat allerdings bei der Lesung den Ein
druck, daß die Dinge doch zu sehr vereinfacht würden. Es geht doch in der 
sog., allerdings fälschlich so bezeichneten „Mittelstandsfrage“ gar nicht um 
den bestehenden Kleinladen, sondern um die wirtschaftspolitische Frage, wie 
wir im Rahmen unserer Marktwirtschaft den Sinn für selbständiges Unter
nehmertum wachhalten können, um von unten her dem Wettbewerb stets 
neue Wirkkräfte zuzuführen. Wenn dies nur noch gelingen soll, wo sich mehre
re Kleine zu einer Kapitalgemeinschaft zusammenfinden, dann dürfte die Er
wartung der Erfüllung dieses grundlegenden wirtschaftspolitischen Anliegens 
utopisch sein. Das Buch möchte die Mittelständler wachmachen für ihre in der 
Großwirtschaft noch offen stehenden Chancen und ihnen einreden, sie 
brauchten nicht zu politischen Machtmitteln, etwa durch die Wahl für die 
NPD, zu greifen. Das Gegenteil wird wohl erreicht. Der Mittelständler, der 
seine unternehmerische Aufgabe ernst nimmt (vom Saumseligen und Schläfer 
ist nicht die Rede) und der durchaus mit dem Strukturwandel namentlich im 
Einzelhandel einverstanden ist, wird wohl ordentlich verärgert sein durch die 
Ignorierung des wirtschaftspolitischen Grundanliegens, das dem ganzen Fra
genkomplex zugrundeliegt.
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9.4.3 Gewerkschaften

GMOSER, Rupert: M acht u n d  O hnm ach t d e r  O rganisierten.
Die für die Gewerkschaftsarbeit bestimmte Schrift gibt eine vortreffliche 
sozialethische Anleitung zur Verbesserung des Betriebsklimas. Im besonderen 
sei hingewiesen auf das Kapitel „Der Betriebsrat als Pionier der Menschlich
keit“.

SCHELLHOSS, Hartmut: A p a th ie  u n d  L egitim ität.
Sch. versucht, in sorgfältiger soziologischer Analyse die Begründung zu finden, 
warum nur ein verhältnismäßig geringer Prozentsatz der Arbeitnehmer im 
Deutschen Gewerkschaftsbund organisiert ist, um zugleich festzustellen, ob 
man trotzdem diese Gewerkschaft als legitime Vertretung der gesamten Ar
beitnehmerschaft bezeichnen könne. Er wendet sich gegen die Auffassung, 
daß man allein aus der Zahl der Organisierten auf das Ausmaß der Legitimität 
schließen könne. Dem Resultat bei Betriebsratswahlen mißt er eine gewisse 
entscheidende Bedeutung bei, da hier der Wähler offen mit gewerkschaftlich 
Organisierten und Nicht-Organisierten konfrontiert werde. Für die Politik der 
Gewerkschaft in der Sorge um ihre Legitimität stellt sich, wie Sch. ausführt, 
die Alternative, entweder die potentiellen Mitglieder zu aktiver Teilnahme zu 
bewegen oder ihre Kraft durch effektive Kooperation mit den Arbeitgebern 
und den staatlichen Instanzen zu beweisen. Die zweite Alternative würde die 
Gewerkschaft auf eine Ebene führen, die dem Sinn der Gewerkschaft inner
halb der kapitalistischen Wirtschaftsgesellschaft nicht mehr entsprechen 
würde.

LE SYNDICALISME CANADIEN.
Unter der wissenschaftlichen Leitung von G érard  D io n  behandelte die Abtei
lung für industrielle Beziehungen an der Universität Laval das Selbstverständ
nis der kanadischen Gewerkschaften sowie deren Stellung zur modernen Wirt
schaftsgesellschaft, zur Frage der Mitbestimmung und zur Politik. Das Heft 
verdient Beachtung, besonders auch deswegen, weil in einzelnen Beiträgen 
instruktive Vergleiche zur europäischen Gewerkschaftsbewegung angestellt 
werden. Bezüglich der Frage der wirtschaftlichen Mitbestimmung der Gewerk
schaften erklärt B ern ard  So lasse , daß die kanadischen Gewerkschaften größe
ren Wert auf die wirtschaftliche Mitbestimmung in der Wirtschaftspolitik als 
im Betrieb legen.

9.4.5 Mitbestimmung

APEL, Günter: M itbestim m ung.
A . verteidigt die Mitbestimmung des Arbeitnehmers im Betrieb, indem er das 
Herrschaftsverhältnis im Betrieb in Parallele stellt zu dem in der Demokratie. 
Er ist sich klar, daß die Demokratisierung des Betriebes zugleich eine Soziali-
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sierung bedeutet in dem Sinne, daß bei Belassung des Eigentumsrechts die 
Verfügungsmacht sozialisiert wird. Er stellt sich grundsätzlich gegen die Ent
eignung. Kennzeichnend für die These A.s ist die Auffassung, daß Ausmaß, 
Verteilung, Kontrolle und Legitimation von Herrschaft und Macht nicht von 
wirtschaftlichen Gesichtspunkten beherrscht werden dürfen, da die Wirtschaft 
sich in der Rolle einer Dienerin der Gesellschaft befinde. Besonders wertvoll 
an diesem Buch ist seine allseitige Information über den Stand der Diskussion 
in Deutschland, vor allem über die verschiedenen Änderungsvorschläge zur 
Betriebs- und Unternehmensverfassung.

BOLLE DE BAL, Marcel: L a vie de l ’en treprise.
Eine soziologische Untersuchung über die Auswirkungen der Gewinnbe
teiligung auf das Verhalten des Arbeitnehmers. B. untersucht diese Wirkungen 
nach den verschiedensten Gesichtspunkten (Produktivität der Arbeit, Interesse 
am Betrieb usw.). Er stellt hierbei fest, daß sich mit der Gewinnbeteiligung, die 
einen Einblick des Arbeitnehmers in die Kostenrechnung und Gewinner
zielung voraussetze, auch die wirtschaftliche Mitbestimmung verbinden müsse.

FÜR EIN SCHWEIZERISCHES MITBESTIMMUNGSRECHT. L 
Unter dem Patronat verschiedener Berufsverbände, des Schweizerischen 
Gewerkschaftsbundes, des Christlichnationalen Gewerkschaftsbundes der 
Schweiz und des Schweizerischen Verbandes evangelischer Arbeiter und Ange
stellten arbeitete eine Studiengruppe eine Reihe von Thesen zur Mitbe
stimmung aus. Darin wird unter Berufung auf die Durchdemokratisierung des 
gesamten gesellschaftlichen Lebens das Mitbestimmungsrecht für alle Belange, 
sowohl der Betriebs- als auch der Unternehmenspolitik, d.h. in wirtschaftli
chen, personellen und sozialen Fragen gefordert. Das oberste Gremium 
der langfristigen Unternehmenspolitik (z.B. der Verwaltungsrat) müsse paritä
tisch aus Vertretern des Kapitals und der Arbeiter zusammengesetzt sein, 
ergänzt durch einen die Öffentlichkeit repräsentierenden Neutralen. Das 
Dokument hat, wie die weitere Entwicklung zeigt, in der Öffentlichkeit kein 
nachhaltiges Echo gefunden.

KIRSCH, Guy: M achtverte ilu n g  im  U nternehm en.
K. stellt zunächst das Problem dar, welches das heutige Großunternehmen für 
die personale Integration des Arbeitnehmers im Unternehmen aufwirft. Dann 
zeigt er die verschiedenen Lösungsversuche, um schließlich anhand des Sub
sidiaritätsprinzips den Weg zu einer humanen und zugleich funktionsgerechten 
Lösung zu weisen. Die gesamte Problematik wie auch die Lösungsversuche 
werden anhand der einschlägigen französischen Literatur besprochen. K. be
weist hier beachtliche Kenntnisse der französischen Autoren. Die kritischen 
Bemerkungen zu den teilweise phantastisch anmutenden französischen Vor
schlägen zur Neuorganisation der Unternehmen dürften den deutschen Leser 
besonders interessieren. Wenngleich K. bereits in diesem Teil seine Grundge-
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danken von der personalen Integration des Arbeitnehmers darlegt, so kommen 
diese im letzten Teil in systematischem Zusammenhang voll zur Geltung, dort 
nämlich, wo er das Subsidiaritätsprinzip und seine Anwendung auf das Unter
nehmen behandelt. Daß nun gerade wieder ein „Prinzip“ herhalten muß, um 
einen einleuchtenden Grundgedanken zum Ausdruck zu bringen, ist nicht 
recht einsichtig, vor allem deswegen nicht, weil doch jeder das Prinzip auslegt, 
wie er es sachlich für gerechtfertigt hält. Was aber ist sachlich gerechtfertigt? 
Darum geht doch eigentlich der Streit. K. erklärt zu recht, daß Mitbestim
mung zugleich Mitverantwortung einschließe und nur dort Mitbestimmung am 
Platze sei, und auch im Namen der menschlichen Persönlichkeit gefordert 
werden könne, wo die an die Mitverantwortung gekettete Mitbestimmung den 
Erfolg des Unternehmens garantiert. Zu dieser Erkenntnis braucht es kein 
Subsidiaritätsprinzip. In der Frage, ob unter Umständen im Zuge der Automa
tisierung und der damit gegebenen ausgedehnteren Freizeit nicht schließlich 
dem arbeitenden Menschen das Opfer abverlangt werden könne, sich in der 
kurzen Arbeitszeit mit der entpersönlichten Beschäftigung abzufinden, scheint 
sich K. gegen die Automation für die persönliche Entfaltung des Menschen in 
der Arbeit auszusprechen. Er befürchtet, daß der arbeitende Mensch die Ent
persönlichung, die er während der Arbeitszeit hat hinnehmen müssen, nicht 
durch Ausnutzung der Freizeit wettmachen werde. Die Zweifel des Verf. sind 
gerechtfertigt, wenigstens noch heute, da wir nicht wissen, welchen Lebens
zielen sich der freigesetzte Mensch zuwendet. Mit Recht kann man sich fragen, 
ob es sinnvoll ist, durch Technik Arbeit freizusetzen, für die kein vollgültiger 
menschlicher Kulturwert als Ersatz geschaffen werden kann. Die personale 
und mit Verantwortung geleistete Arbeit erscheint dann immer noch besser zu 
sein. Haben diese Überlegungen aber noch etwas mit dem Subsidiaritätsprinzip 
zu tun? Wohl kaum, es sei denn, man verstehe das Subsidiaritätsprinzip ganz 
allgemein als Formel, für die man erst noch den Inhalt suchen muß. Vielleicht 
hätte eine eingehendere Kenntnis der sozialphilosophischen Diskussion um 
dieses Prinzip den Verf. davor bewahrt, seine so ausgewogenen Wertaussagen 
mit Berufung auf das mythische Prinzip der Subsidiarität darzustellen.

i  UNA LEY PARA LA EMPRESA? FsM
Das Heft behandelt im Anschluß an den 2. spanischen Entwicklungsplan die 
Reform des Unternehmens. Im Zusammenhang hiermit werden von verschie
denen Autoren die verschiedenen Arten der Unternehmensverfassung bespro
chen, so z.B. auch die jugoslawische und die deutsche. Besonders V icto rin o  
O rtega geht auf die deutsche Mitbestimmungsdiskussion ein. Die deutschen 
Befürworter der Mitbestimmung könnten vielleicht aus einer Bemerkung 
Nutzen ziehen: Man sollte die Notwendigkeit der Reform des Aktienrechts 
nicht mit der Notwendigkeit der Mitbestimmung verwechseln.

MESSNER, Johannes: E x p erim en t M itbestim m ung. H
M. geht auf das grundlegende Argument der Befürworter des Mitbestimmungs
rechts der Arbeitnehmer im Betrieb ein, das sich auf einen neuen Eigentums-
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begriff gründet. Das Eigentum erscheint in der „neuen“ Fassung nur noch als 
Einkommensquelle, nicht mehr als durch persönliche Verantwortung und per
sönliches Risiko getragene Dispositionsgewalt. Um der Gefahr zu entgehen, 
daß der Eigentümer über die Arbeit verfügt, soll der Arbeitnehmer an der 
Dispositionsgewalt mitbeteiligt werden. M. erklärt mit Recht, daß sich hier die 
alte marxistische Vorstellung von der Ausbeutung der Arbeitskraft durch das 
Kapital verberge. Er sieht in dem neuen Eigentumsbegriff vor allem die Ge
fahr, daß das eigentliche Problem unserer heutigen Wirtschaft, nämlich das der 
Weltwirtschaft (Entwicklungsländer), völlig mißachtet wird. Hiervon stände in 
der gesamten Argumentation bei von  N ell-B reuning  nichts. Wenn man in die
sem großen Rahmen die wirtschaftliche Frage überdenke, dann komme man 
zu einer besseren Sicht der Sozialfunktion des Eigentums. Diese bestehe vor
nehmlich darin, die Güter dieser Welt in produktiver Bewirtschaftung dem 
Wohlstand der gesamten Menschheit dienstbar zu machen. Der privaten Dispo
sition käme im Hinblick auf die mit ihr wesentlich verbundenen Reflexionen 
über Produktivität und Rentabilität eine unbestreitbare soziale Funktion zu. 
Sie werde aber, wie M. zu recht erklärt, durch die Forderung nach Mitbe
stimmung des Arbeitnehmers im Betrieb völlig übergangen. Um die Anliegen 
der Arbeiterschaft im Betrieb zu schützen, gebe es im Arbeitsrecht ausreichen
de Mittel.

NELL-BREUNING, Oswald von: M itbestim m ung.
N.-Br. analysiert in dieser klar geschriebenen Broschüre das Unternehmen, 
wobei er auf das Großunternehmen abstellt, in welchem das Management vom 
Kapitaleigner getrennt ist. Bei aller Befürwortung des Privateigentums steht 
nach ihm in diesen Unternehmen die Dispositionsgewalt nicht im Raum des 
Eigentumstitels. Über den wirtschaftlichen Gang des Unternehmens bestimmt 
der Manager. Wer aber bestimmt den Manager? Der Verf. erklärt, daß sich auf 
keinen Fall vertreten ließe, „die Arbeitnehmerschaft sowohl von der Kapital
bildung als auch von der wirtschaftlichen Mitbestimmung auszuschließen“ 
(66). Rechtlicher Titel der Mitbestimmung des Arbeitnehmers ist aber gemäß 
dem Verf. nicht etwa das Miteigentum (dies versteht sich von selbst), sondern 
die Arbeit selbst. Steht aber der Arbeiter, der durch seinen Vertreter im 
Management seine Interessen wahrnimmt, nicht im Gegensatz zu den Kapital
eignern bzw. deren Vertretern? Der Verf. antwortet, daß wohl bezüglich der 
Verteilung des gemeinsam erwirtschafteten Betrages ein offenbarer Interes
sengegensatz bestehe. „In zahlreichen anderen Fragen laufen die Interessen in 
verschiedener Richtung, ohne daß sie darum gegensätzlich sein müßten. Im 
großen und ganzen aber bestehen gemeinsame Interessen: daß das Unterneh
men Erfolg hat, daß seine Erzeugnisse am Markt Absatz und gute Erlöse 
erzielen, ist ein beiden gemeinsames materielles Interesse; der gute, manchmal 
Weltgeltung genießende Name des Unternehmens ist ein ebensolches ideelles 
Interesse“ (84). In diesen Sätzen liegt wohl das Argument, das für die Ausfüh
rungen des Verf. entscheidend ist.
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NELL-BREUNING, Oswald von: S tre it  um  M itbestim m ung.
Der Verf. antwortet auf die verschiedenen Einwände, die gegen seine These 
von der Mitbestimmung des Arbeitnehmers im Betrieb erhoben wurden. Der 
erste Teil ist konstruktiver, grundsätzlicher Natur, da N.-Br. hier seine Argu
mente nochmals scharf herausstellt. Der zweite Teil hat naturgemäß mehr 
polemischen Charakter. Ein Großteil dieser Partie hat für diejenigen, welche die 
vielen Zeitungsquerelen nicht verfolgt haben, nur wenig Interesse. Immerhin 
findet man auch hier einiges, was im Sinne des ersten Teiles verstanden wer
den kann, so vor allem die Auslegungen der kirchlichen Dokumente. Daß im 
Streit um die Mitbestimmung kirchliche Verlautbarungen herangezogen wur
den, war ein Mißverständnis von allen Seiten. Wer das Auf und Ab der kirch
lichen Verlautbarungen gründlich studiert, kann leicht feststellen, daß man 
weniger von innerer Entwicklung der kirchlichen „Doktrin“ als von einer 
jeweils verschiedenen Stellungnahme entsprechend den immer verschiedenen 
konkreten Situationen sprechen kann. Nicht zuletzt ist auch daran zu denken, 
daß bei den über die Mitbestimmung gemachten Äußerungen die geltende 
Wirtschaftsverfassung vorausgesetzt wird. Die Stellungnahmen sind also von 
sehr begrenztem Wert. Dazu muß man noch berücksichtigen, daß vor allem 
„Gaudium et Spes“ eine Terminologie verwendet, die eine deutliche Stellung
nahme vermeiden und eine Kompromißformel darstellen will, um allen Mei
nungsverschiedenheiten aus dem Wege zu gehen. Dies dürfte vor allem bei der 
Lesung der Ausführungen auf S. 132 ff. im Auge behalten werden.

DIE PROBLEMATIK DER MITBESTIMMUNG.
Die in der Katholischen Akademie von Freiburgi. Br. im Jahre 1966 gehaltenen 
Vorträge, die hier zum Abdruck gelangen, sind ein Spiegelbild der verschiede
nen Meinungen zum Thema der Mitbestimmung. A n to n  B öhm  steckt allge
mein die Grenzen ab, welche der Demokratisierung im Hinblick auf die Wirt
schaft gesetzt sind. Der stellvertretende Vorsitzende des DGB B ern h ard  Tacke 
sieht in der Mitbestimmung die Humanisierung des Betriebs ähnlich der Huma
nisierung der politischen demokratischen Ordnung. Die wirtschaftliche Frag
würdigkeit der Mitbestimmung wird von G ü n ter Triesch unterstrichen. Die 
Unbestimmtheit der katholisch-kirchlichen Lehrverkündigung bezüglich der 
Mitbestimmung kommt im Referat von R u d o lf  H enning zum Ausdruck. Für 
die evangelische Sicht kommt W ilhelm  K asch  ebenfalls zu dem Ergebnis, daß 
sich von der Theologie her keine konkreten Ordnungsanweisungen geben 
lassen. In seinem Referat „Theologie und Mitbestimmungsfrage“ geht Edgar 
N aw roth  nicht auf die eigentlich theologischen Aspekte ein, sondern versucht, 
von der philosophischen Konzeption der sozialen Seite des Eigentums aus für 
die Mitbestimmung um Sympathie zu werben. A n to n  R ausch er zeigt deutlich, 
daß die Begründung, mit dem Mitbestimmungsrecht die Trennung von Arbeit 
und Kapital zu überwinden, von einer falschen Sicht des Verhältnisses von 
Arbeit und Kapital ausgeht.



9.4.5 Mitbestimmung 463

RAUSCHER, Anton — Hrsg.: M itbestim m ung.
Die ausgezeichnet redigierte Schrift enthält folgende Referate mit den sich 
anschließenden Diskussionen: A . R auscher, Einführende Überlegungen zum 
gegenwärtigen Stand der Mitbestimmungsdiskussion; O. v. N ell-B reuning, Ar
beit und Mitbestimmung; G o etz  B rie fs , Demokratie und Wirtschaft; E. 
G augier, Die Auswirkungen der Mitbestimmung auf die unternehmerischen 
Entscheidungen; J .  M essner, Eigentum und Mitbestimmung; H. J . W allraff, 
Kritik an den Berufungen auf das Privateigentum, die eine qualifizierte Mitbe
stimmung abwehren wollen; E. K. Sch eu ch , Soziologische Aspekte der betriebli
chen Mitbestimmung; R. H enning, Mitbestimmung und Sozialstaatlichkeit; A .
F. Utz, Zuständigkeit und Grenzen der Sozialethik in Fragen der Mitbestim
mung; W. W eber, Die Aussagen der katholischen Soziallehre, besonders des II. 
Vatikanischen Konzils, zur Mitbestimmung. Während die Autoren G augier 
und S ch eu ch  entsprechend ihren Gesichtspunkten (betriebswirtschaftlich und 
soziologisch) auf das deutsche Mitbestimmungsmodell abstellen, gehen die 
anderen Autoren das Problem von grundsätzlicher Sicht aus an. Im Zentrum 
steht die Funktion des Eigentums. Das Argument der Befürworter der Mit
bestimmung (v . N ell-B reuning  und H .J. W allra ff) bringt zum Ausdruck, daß 
das Eigentumsrecht den Eigentümer nur zu denjenigen Verfügungen über sein 
Eigentum berechtige, die er allein ohne fremde Hilfe ausführen kann, es sage 
aber nichts aus darüber, ob der Eigentümer zu Verfügungen befugt sein könne, 
zu denen er fremder Hilfe bedürfe; auf jeden Fall gelte, daß das Eigentums
recht diese Befugnis dem Eigentümer nicht verleihe. Im Gegensatz hierzu 
äußern sich A . R ausch er, G. B riefs, R . H enning. W. W eber. Gemäß den Aus
führungen von A .F . Utz ist die Frage der Mitbestimmung eine Frage des 
empirisch zu untersuchenden Verhaltens des Arbeitnehmers zum Erfolg des 
Unternehmens, apriorische Argumente seien weder für noch gegen die Mitbe
stimmung aufzuführen. An der Interessenkonvergenz von Arbeitnehmern und 
Kapitaleignern zweifelt Utz allerdings.

WALLRAFF, Hermann Josef: E ig en tu m spo litik , A rb e it  u n d  M itbestim m ung. 
Einleitend beschäftigt sich W. mit der allgemeinen Frage der Reichweite der 
katholischen Soziallehre. Seiner Theorie von der katholischen Soziallehre als 
einem Gefüge von offenen Sätzen kann man nur beipflichten. Man fragt sich, 
warum es eigentlich zu dem kam, was man bisher als katholische Soziallehre 
bezeichnete. Und da dürfte man doch sagen, daß es weniger das kirchliche 
Lehramt als die Kommentatoren waren, die den Kurs in die Enge eingeschla
gen haben. Meistens sind diese Kommentatoren identisch jenen, die eine be
stimmte Lehre in die päpstlichen Verlautbarungen hineinzumanipulieren ver
standen. So war es doch bezüglich der Lehre von der berufsständischen 
Ordnung und so war es auch bezüglich der Ablehnung des Mitbestimmungs
rechts des Arbeitnehmers aufgrund der Doktrin des Privateigentums. W. 
spricht nicht von diesen Hintergründen. Er bemüht sich um den Aufweis, daß 
die Kirche entsprechend ihrer Aufgabe, die Menschen zum friedlichen Zusam-
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menleben zu veranlassen und von hier aus zu einem Leben mit Christus zu 
bewegen, sich gegenüber sozialen und politischen Strukturveränderungen 
retardierend verhielt, da diese meistens mit einem Geist verwoben waren, 
welcher von religiösen Bindungen nichts wissen wollte. Die Haltung der Ab
wehr sei also kennzeichnender als die der Konstruktion in die Zukunft hinein. 
Aus dieser Tatsache gewinnt W. die Einsicht, daß man aus den kirchlichen 
Verlautbarungen die geistige Quintessenz gewinnen müsse, um von hier aus zu 
einer Neukonstruierung der Zukunft zu schreiten. W. versteht es, das Privat
eigentum aus der individualistischen Verklammerung zu lösen und in den 
gesamtwirtschaftlichen Ordnungszusammenhang zu bringen. Bemerkenswert 
sind diesbezüglich seine Darlegungen über das Sparen und dessen Verhältnis 
zur Investition. W. hat recht, wenn er behauptet, es läge keine essentialistische 
Verbindung zwischen Eigentumsrecht und Management vor. Damit ist aber 
eigentlich nicht sehr viel gesagt, weil nämlich das Privateigentumsrecht über
haupt nicht auf einer essentialistischen Aussage beruht. Es kommt also darauf 
an, zu fragen, was wir im Rahmen einer freiheitlichen Gesellschaft mit dem 
Privateigentum überhaupt wollen. Und wenn wir uns einmal im Sinne einer 
gerechten Wirtschaftsordnung für eine bestimmte Funktion des Privateigen
tums entschieden haben, dann werden wir um der Rechtssicherheit willen 
diese Funktion respektieren müssen. Allerdings werden wir ihr zunächst auf 
wirtschaftspolitischer Ebene und in der Folge im Wirtschaftsrecht entspre
chenden rechtlichen Ausdruck verleihen müssen. Leider fehlt uns aber bisher 
diese Präzisierung (vgl. z.B. das Aktienrecht). Und so kommt es, daß man die 
Totalsanierung auf der Ebene des Unternehmens durch die Mitbestimmung 
sucht. Wie aus der gesamten Darstellung hervorgeht, begründet W. die Forde
rung der Mitbestimmung nicht aus einer essentialistischen Aussage bezüglich 
des Verhältnisses von Kapital und Arbeit. Er erklärt lediglich, daß das Privat
eigentum im Prinzip einer seinen Befugnissen gleichgewichtigen Beteiligung 
der Arbeit an den wirtschaftlich bedeutsamen Bestimmungsrechten nicht 
widerspreche (154).

9.4.6 Ergebnisbeteiligung — Miteigentum

KRELLE, Wilhelm -  SCHUNCK, Johann -  SIEBKE, Jürgen -  Bearb.: Über
b etrieb lich e  E rtragsbeteiligung d e r  A rb e itn eh m er.
Die in zwei Bänden vorgelegte Studie befaßt sich mit der Idee, die Vermögens
verteilung in der Bundesrepublik Deutschland dadurch gleichmäßiger zu ge
stalten, daß die Arbeitnehmer einen Anteil am Gewinn der Unternehmen 
insgesamt erhalten. Es geht also nicht um die Beteiligung des Arbeitnehmers 
am Gewinn jenes Unternehmens, in welchem er selbst beschäftigt ist, sondern 
um eine Art Anspruch aller Arbeitnehmer auf einen Teil des Gesamtgewinns 
aller Unternehmen. Dieser Anteil am Gesamtgewinn aller Unternehmen soll 
nicht einem erhöhten Konsum, sondern der Vermögensbildung der Arbeitneh-
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mer dienen. Im ersten Teil des Werkes werden die Grundprobleme dargestellt, 
vor allem sorgfältig erarbeitete Definitionen geboten (Vermögen, Eigentum, 
Einkommen, Sozialprodukt usw.). Der zweite Teil beschäftigt sich mit Einzel
problemen (Ertragsbeteiligung und Wachstum, Ertragsbeteiligung und Vermö
gensbildung der unselbständigen und selbständigen Einkommensbezieher, Er
tragsbeteiligung und Finanzstruktur, Frage der Führungsmacht in der Wirt
schaft usw.). Der dritte Teil bietet Analyse und wirtschaftliche Beurteilung 
von fünf vorgelegten Plänen (Gleitze-Plan, Büttner-Plan, Deist-Plan, Friedrich- 
Plan und Evangelisch-katholische Eigentumsdenkschrift). Der vierte Teil (als 
zweiter Band) gibt eine Bestandsaufnahme der Vermögensstruktur in der 
Bundesrepublik Deutschland. Die Autoren bemühen sich um eine möglichst 
wertfreie, rein wirtschaftliche Beurteilung der verschiedenen Vorlagen. Sie 
wollen, wie sie versichern, keine wirtschaftspolitischen Empfehlungen geben. 
Allerdings konnten sie der wirtschaftsethischen Grundfrage nach dem Sinn des 
Produktiveigentums nicht ausweichen. Zu diesem Thema mußten sie wertge
füllte Urteile fällen. K re lle  hat für diese Ausführungen gezeichnet. Er schildert 
die Entwicklung des Eigentums durch die verschiedenen Wirtschaftsstruk
turen. Er kommt hierbei zu dem Ergebnis: „eine idealtypische Großunter
nehmung des Industriezeitalters paßt nicht in die alte römisch-rechtliche 
Eigentumskategorie. Es ist eine Gemeinschaftsinstitution und muß als solche 
verstanden werden“ (38). Er wendet sich gegen die Bildung einer quasi
feudalen Oberschicht in Form von unanfechtbaren Eigentümern von Kapital. 
Kr. spricht vom Betriebsverfassungsgesetz von 1952, dem Montan-Mitbe- 
stimmungsgesetz von 1951 und dem Mitbestimmungs-Ergänzungsgesetz von 
1956, wodurch die Begrenzung der Entscheidungsmacht der Eigentümer deut
lich manifestiert wird. Der Begrenzung der Macht über das Eigentum, die dem 
Gemeinschaftscharakter der Produktion entspricht, müssen allerdings, so sagt 
Kr., noch Regelungen zur Seite gestellt werden, die dafür sorgen, daß das 
neugebildete Kapital nicht immer nur den alten Eigentümern wieder zufließt, 
sondern daß auch hier jeder am Wirtschaftsprozeß Beteiligte eine einiger
maßen gleiche Chance hat, zu Vermögen zu kommen. Das sog. 312-DM-Gesetz 
weise in diese Richtung. Damit aber sei noch nicht genug getan. Es sei nur 
logisch, entsprechend der Beschränkung der Eigentümerrechte bei wirtschaft
lichen Entscheidungen auch die Gewinne zwischen den Arbeitnehmern und 
den Kapitalgebern aufzuteilen. Wie man aus diesen wenigen Angaben erkennt, 
geht es bei der endgültigen Beurteilung auch der Einzelfragen um eine von den 
Grundsätzen her gefällte Wertentscheidung. Diese wird, obwohl sich die Auto
ren nur auf wirtschaftliche Aspekte konzentrieren möchten, besonders deut
lich in der Frage der Selbstfinanzierung (196 ff.). Das umfangreiche Werk ist 
nicht nur eine gründliche, im Bemühen um Allgemeinverständlichkeit geschrie
bene Studie zum Problem der überbetrieblichen Ertragsbeteiligung, sondern 
zugleich auch eine hochbedeutsame Aufhellung des Problems, welche Chancen 
der Kapitalismus in der Zukunft noch hat, in einer sich mehr und mehr auf die 
sozialwirtschaftlichen Ziele konzentrierenden Wirtschaftspolitik zu bestehen.
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10.3 Wirtschaftspolitik — Finanzpolitik — Steuerpolitik

BÜCHNER, Richard -  Festgabe: VIELFALT DER WIRTSCHAFTSPOLITIK. 
Die Festschrift enthält zwölf Aufsätze, meistens rein wirtschaftswissenschaft
lichen Charakters (Finanzierung durch Abschreibung, Econometrie, 
mathematische Modelle der Unternehmensforschung, Börsentheorien, Public 
Relations in der Versicherung u.a.). Dagegen gehen einige in bemerkenswerter 
Weise ins Grundsätzliche. W. B ick el faßt das für die Schweiz besonders 
brennende Problem der Agrarpolitik an. Er bespricht hierbei die verschiedenen 
Maßnahmen zum Schutz des Bauernstandes. Entgegen der bisher geübten 
konservativen Agrarpolitik vertritt er eine dynamische, die ihr Hauptgewicht 
auf die Förderung der Produktionsgrundlagen der Landwirtschaft und auf die 
Hebung der Arbeitsproduktivität legt. Hand in Hand müßte damit auch eine 
Anpassung der Strukturpolitik an die Expansion der Industrie gehen in Form 
einer Aufstockung der Betriebe. Nicht zuletzt fordert er eine bessere fachliche 
Ausbildung der Bauern und allgemein eine Hebung des Bildungsniveaus auf 
dem Lande. — In dem Artikel über das Welternährungsproblem warnt M arcel 
L ’E p la tten ie r vor einer Überschätzung der Geburtenkontrolle: „Hinsichtlich 
der oft vernachlässigten negativen Aspekte der Bevölkerungskontrolle möch
ten wir nur den Hinweis anführen, daß eine erfolgreiche Geburtenbe
schränkung in eine irreversible Lage fuhren könnte, wenn nämlich die Gebär
freudigkeit in einem viel stärkeren Maße abnimmt, als von der Geburtenbe
schränkungskampagne beabsichtigt. Dies könnte für die Menschheit ebenso 
große Gefahren heraufbeschwören, wie der zu starke Bevölkerungszuwachs“ 
(121). — In dem Artikel „Wandlungen im Einzelhandel“ von E d w in  F reh n er  
wird das Problem des mittelständischen Betriebes im Sektor Einzelhandel be
sprochen. Der Verf. ist der Auffassung, daß die mittleren Unternehmen bei 
entsprechender Rationalisierung und Kooperation leicht ihren Platz in der 
Konkurrenzwirtschaft finden können. Typisch grundsätzlicher Natur ist der 
Aufsatz von A rth u r  R ieh  „Die heutige Eigentumsproblematik in christlicher 
Sicht“. R. stellt fest, daß die Bibel nur die individual- und personalethischen 
Gesichtspunkte der Eigentumsethik bespreche, nicht aber die Frage nach dem 
Eigentum als wirtschaftlichem Ordnungsprinzip. Diese Frage müsse aus dem 
Gesamttenor der biblischen Ethik herausgelöst werden: Solidarität der 
Menschen untereinander, Verhinderung von Ausschluß aus der Güternutzung, 
Forderung des Zuganges aller zur Güterwelt. R. stimmt hierin vollständig mit 
der katholischen Auffassung vom Eigentum überein. Seine Darlegungen sind 
nicht nur eine tiefsinnige Erklärung der Bibel, sondern zugleich auch der 
gesamten christlichen Tradition. Welches ist aber nun die Regelung der Eigen
tumsfrage im produktiven Sektor? R. stellt fest, daß der gestreute Aktienbe
sitz die Oppression durch größere Wirtschaftsmacht noch nicht ausschließe. Er 
befürwortet die Mitbestimmung des arbeitenden Menschen im Betrieb, um 
diesem die Wirtschaftssubjektivität zu garantieren. Hier sei aber eine kritische 
Bemerkung gestattet. Um die christliche Forderung der personalen Beteiligung
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am Wirtschaftsgeschehen erfüllt zu sehen, muß R. die wirtschaftliche Wirklich
keit befragen. Er begibt sich damit auf den Boden der sozialen Wirklichkeit. 
Er müßte sich folglich auch die Frage stellen, ob das Mitbestimmungsrecht des 
Arbeitnehmers im Betrieb das Sachziel der Wirtschaft, nämlich die Zurverfü
gungstellung von Gebrauchsgütern zur Hebung der allgemeinen Wohlfahrt, zu 
erreichen vermag. Muß die wirtschaftliche Subjektivität der menschlichen Per
son unbedingt ihren Ausdruck im Mitbestimmungsrecht innerhalb des 
Betriebes finden? Auf diese Frage kann die christliche Sozialethik aus sich 
keine bindende Antwort geben. Vorgängig ist die Ordnungsfrage der freien 
Wirtschaftsordnung mit ihrer Mobilität von Kapital und Arbeit. Unter diesem 
Gesichtspunkt ist die Mitbestimmung im Betrieb ein diskutables Instrument. 
Daran schließt sich das Problem der Absicherung des Arbeitnehmers gegen 
Ausbeutung der personalen Werte durch ein entsprechendes Arbeitsrecht.

DÖRGE, Friedrich-Wilhelm: S tru k tu rp o lit ik  w o h in ?
Ausgehend von den Ursachen, Formen und Wirkungen des Strukturwandels 
vermittelt D. einen Einblick in die Zielsetzungen und Anwendungsgebiete der 
staatlichen Strukturpolitik in der wachsenden Wirtschaft der Bundesrepublik. 
Bei Wirtschaftswachstum erfolgen zugleich dauerhafte Wandlungen der 
privaten und öffentlichen Bedarfsstruktur sowie sektorale und regionale 
Verschiebungen in der Produktionsstruktur. Durch diese Änderungen des 
inneren Gefüges und des Aufbaus einer Volkswirtschaft (11) entstehen 
insbesondere für die weniger begünstigten Wirtschaftszweige und -regionen 
wirtschaftliche, soziale und politische Probleme, wenn sie ihre relativen 
Beiträge zur Gesamtleistung nicht erhöhen können (22). Um diesen Schichten 
und Regionen beizustehen, die sich durch den Zwang zur Umstellung bei 
schnellem Wachstum der Wirtschaft bedroht fühlen (41), besitzt der Staat die 
folgenden drei grundsätzlichen Wachstums- und strukturpolitischen Interven
tionsmöglichkeiten: a) das Wachstum durch Erhaltungsinterventionen zu 
hemmen, b) das Wachstum durch Anpassungsinterventionen zu beschleunigen, 
c) das Wachstum durch Gestaltungsinterventionen zu steuern. Sämtliche drei 
Konzeptionen gehen von den anerkannten Wertvorstellungen wie Freiheit, 
Gleichheit, Sicherheit und Wohlstand aus, doch werden die Prioritäten 
unterschiedlich gesetzt (55), sodaß im Ringen der Parteien und Interessen
gruppen ein politischer Kompromiß notwendig wird. So verschob sich auch 
der Schwerpunkt der aktiven Wachstums- und Strukturpolitik der deutschen 
Bundesregierung seit 1966 zunehmend auf Anpassungs-und Gestaltungsinter
ventionen (primär geistige und materielle Infrastrukturpolitik sowie sektorale 
Strukturpolitik für Landwirtschaft und Bergbau), wobei jedoch stets soziale 
Härten im Umstellungsprozeß zu vermeiden waren (69).

DÜRR, Ernst: P rob lem e d er K o n ju n k tu rp o litik .
In der Einleitung beschäftigt sich D. mit den generellen Beziehungen zwischen 
Theorie und Praxis der Konjunkturpolitik, wobei er auch für die Theorie eine
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ausgedehnte empirische Grundlage fordert. Im ersten Hauptteil erläutert er 
ausführlich die Grundprobleme der quantitativen Globalsteuerung. Weder der 
gegenwärtige Stand unseres theoretischen Wissens noch die bisherigen 
praktischen Erfahrungen rechtfertigen, so sagt D., eine bemerkenswerte 
optimistische Beurteilung der Wirksamkeit von Konjunktur- und Einkom
menspolitik, da es bisher, wenn überhaupt, nur vorübergehend und durch 
glückliche Zufälle gelungen sei, Stabilität der Beschäftigung, des Geldwertes 
und der Zahlungsbilanz zugleich zu verwirklichen. Besondere Aufmerksamkeit 
widmet D. in diesem Zusammenhang der quantitativen Festlegung der 
Konjunktur- und Einkommenspolitik mit Hilfe von Nationalbudgets sowie 
dem Aktionsprogramm und der mittelfristigen Wirtschaftspolitik der EWG. Im 
zweiten Hauptteil werden die Bedeutung der nationalen Geldordnung und 
der internationalen Währungsordnung für die Konjunkturpolitik, ferner die 
Möglichkeiten und Probleme der Konjunkturpolitik bei Konvertibilität und 
flexiblen Wechselkursen analysiert. Im Schlußkapitel erklärt D., daß die 
Konjunkturpolitik ein wesentlicher Bestandteil des Programms der Sozialen 
Marktwirtschaft war, das eigentlich, wenn es befolgt worden wäre, nicht zur 
westdeutschen Rezession von 1966/67 hätte führen dürfen.

EYNERN, Gert von: G ru n driß  d e r  P o litisch en  W irtschaftslehre.
Der Verf. untersucht die Bedeutung wirtschaftlicher Fakten und Kräfte fur 
das politische Geschehen. Im ersten Teil behandelt er die Interdependenzen 
zwischen politischen und wirtschaftlichen Ordnungen oder Systemen, so z. B. 
zwischen der Marktwirtschaft und der Demokratie. Im zweiten Teil werden 
die wirtschaftlichen Grundlagen politischer Entscheidungen besprochen 
(Machtstruktur der Unternehmen, Interessenorganisationen, Budgetrecht des 
Parlaments). Wenngleich nicht immer der politische Effekt deutlich heraus
kommt (wie z. B. bei der Mitbestimmungsfrage), so fühlt der Leser doch, daß 
die Machtverteilung im wirtschaftlichen Sektor eine politische Note hat. Im 
dritten Teil werden die wirtschaftlichen Folgen politischer Entscheidung 
dargestellt. Der vierte Teil behandelt Methodenprobleme. Die Gesamtdarstel
lung der Zusammenhänge zwischen Wirtschaft und Politik, wie sie in diesem 
Buche geboten wird, dürfte dem Wirtschaftspolitiker die Augen öffnen für den 
politischen Untergrund wirtschaftspolitischer Auseinandersetzungen.

FOURASTIÉ, Jean — COURTHÉOUX, Jean-Paul: L a p la n ific a tio n  éco n o 
m ique en France.
Im ersten Teil wird der Geist, aus dem die französische Planung entstanden ist, 
dargestellt, im zweiten Teil Ausarbeitung und Ausführung des Planes, im 
dritten Teil kommen die erzielten Erfolge zur Sprache. Gegenüber der ersten 
Auflage wurden der zweite und der dritte Teil neu überarbeitet und auf den 
augenblicklichen Stand gebracht. Aus der Schrift geht deutlich hervor, daß die 
Planung einem politischen Bedürfnis entspringt und daß die Zielsetzungen der 
Planung dem Konsens der Bürger entsprechen müssen. Bezüglich der
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Eingliederung der französischen Planung in das Programm der EWG sprechen 
sich die Verf. nicht so pessimistisch aus, wie dies gewöhnlich geschieht, da sie 
auch in den anderen Volkswirtschaften, nicht zuletzt auch in der deutschen, 
ähnliche Tendenzen zur Planung feststellen.

GALBRAITH, John Kenneth: D ie m od ern e  In dustriegese llschaft.
G. gibt in diesem aufregenden Buch (Übersetzung der amerikanischen 
Originalausgabe „The New Industrial State“, 1967) dem Sozialethiker schwere 
Probleme zur Lösung. Wir stehen, wie G. ausführt, in unserer großdimensio
nierten Wirtschaft in einem unausweichlichen Prozeß der Vergesellschaftung, 
deren Ordnungsprinzip der Vorstellung von der Bestimmung des Preises auf 
dem Markt Hohn spricht. Die Motive des Unternehmers alten Stils, der sich 
bereichern wollte, sind den rein rational und technologisch bestimmten 
Zielsetzungen gewichen. Zugleich wird der Gegensatz zwischen Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer ausgeräumt, sobald der Arbeiter auf ein bestimmtes 
Lebensniveau gehoben ist. Der Eigentümer verschwindet immer mehr aus der 
Maschinerie der Entscheidungen. Das alles wäre aber noch erträglich. Was aber 
beunruhigend wirkt, ist die von G. dargestellte Tatsache, daß in der 
technologisch geplanten Wirtschaft der unmittelbare Bezug der Wirtschaft zur 
Kultur völlig untergeht. Die Sozialstruktur erscheint nur noch als Folge der 
Wirtschaftsstruktur. So versteht man die lapidare Feststellung: „Die modernen 
Großbetriebe und der moderne sozialistische Planungsapparat sind nur noch 
zwei verschiedene Werkzeuge, die demselben Zweck dienen“ (48). Ist das die 
Lösung des Problems, eine dauerhafte, auf menschlichen Werten aufbauende 
Gesellschaft zu gestalten?

GERHARDT, Eberhard — KUHLMANN, Paul -  Hrsg.: A g ra rw irtsc h a ft und  
A g ra rp o litik .
Diese wertvolle Sammlung enthält 23 bereits anderweitig veröffentlichte 
Artikel von Fachleuten über die Probleme der Agrarpolitik und ihrer 
Integration in die gesamte Wirtschaftspolitik auf nationaler wie auf 
internationaler Ebene. Die fremdsprachigen Beiträge sind sorgfältig ins 
Deutsche übersetzt worden. Die Herausgeber haben den umfassenden Stoff in 
sechs Teilen gegliedert: dogmengeschichtliche und methodologische Fragen, 
die Agrarwirtschaft im Gesamt der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 
Entwicklung, Ziele und Leitbilder der Agrarpolitik, die Frage der möglichen 
Mittel zur Ordnung der Agrarwirtschaft und zu deren Integration in die 
Industriewirtschaft, internationale Probleme der Agrarwirtschaft, die Agrar
wirtschaft in der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft. Alle Autoren sind 
davon überzeugt, daß die westliche Agrarwirtschaft auf den bäuerlichen 
Familienbetrieb, verbunden mit dem Prinzip des Privateigentums, nicht 
verzichten könne. Sonst bliebe, wie C. v. D ie tze  erklärte, nur die Alternative 
der Zentralverwaltungswirtschaft. Und alle Autoren sind sich auch der 
besonderen Schwierigkeiten bewußt, die Agrarwirtschaft in die Gesamtwirt-
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Schaft zu integrieren, weil sie klar sehen, daß die Agrarwirtschaft bestimmte 
strukturelle Grenzen setzt und sich dem internationalen Handel nicht so zu 
stellen vermag wie die Industriewirtschaft. „Die Weisheit in der Agrarpolitik 
beginnt mit der Erkenntnis, daß es keine perfekte Lösung gibt. Hier wie bei 
den meisten ökonomischen und sozialen Streitfragen wird eine erfolgreiche 
Politik betrieben, indem man einen Problembereich durch einen anderen 
ersetzt, mit dem es sich leichter leben läßt“ (G . E. B ran d ow , 148).

HAHN, Gerhard: In vestitio n slen k u n g  im so w jetisch en  W irtschaftssystem .
In dieser unpolemisch gehaltenen, wissenschaftlich sauberen Studie untersucht
H. das System und den Ablauf der zentralen Investitionslenkung sowie die 
Probleme des güter-geldwirtschaftlichen Gleichgewichts. Vom wirtschafts
ethischen Gesichtspunkt aus liest man mit besonderem Interesse die 
Ausführungen über die zentrale Investitionsplanung und die Konsumfreiheit. 
Von der Konsumfreiheit und der damit verbundenen individuellen Bedarfs
deckung aus wird schließlich das gesamte Problem der Wirtschaftsordnung 
aufgerollt. Wenn es gelänge, was nach den Ausführungen von H. allerdings, 
wenigstens nach den bisherigen Erfahrungen in der sowjetischen Wirtschaft, 
noch fraglich erscheint, ohne Kapitalverluste die freie Bedarfsdeckung in den 
Grenzen eines gleichgewichtigen Wohlstandes aller zu befriedigen, dann 
könnte man von den wirtschaftsethischen Grundsätzen aus gegen die 
dargestellte Investitionslenkung keine Bedenken erheben. Wie aber aus den 
Ausführungen über die Risikofaktoren zentraler Investitionsplanung hervor
geht, kämpft das sowjetische System noch mit erheblichen Widerständen. 
Wenngleich die Arbeit bei Einsatz von individuellen Leistungsanreizen unter 
Kontrolle gehalten werden kann, so scheint die unternehmerische Leistung 
nicht effektiv kontrolliert werden zu können.

JOHANNSEN, Olaf: S ta a t u n d  L an d w irtsch aft.
Die juristische Studie bietet einen systematischen Überblick über die 
pragmatische Seite der staatlichen Marktordnungsmaßnahmen auf dem 
Gebiete der landwirtschaftlichen Veredelungswirtschaft in der Bundesrepublik 
Deutschland, in der EWG sowie in Großbritannien. Als wesentlich im Begriff 
der Marktordnung sieht J. den objektiv marktbeeinflussenden Inhalt, die 
wirtschaftspolitsche Intention des Ordnenwollens und zudem die Trägerschaft 
des Staates (14-16). Aufgrund dieser Begriffsbestimmung umfaßt die 
staatliche Marktordnung die zwei Zielsetzungen: „die ausreichende und 
gleichmäßige Versorgung der Bevölkerung mit Nahrungsmitteln und die 
Sicherung der Existenzgrundlage der Landwirtschaft durch Verbesserung des 
landwirtschaftlichen Einkommens“ (25). Daß dieses zweite Ziel stets als 
Mittel des ersten Zieles aufgefaßt werden muß, vermißt man in der folgenden 
Beschreibung der einzelnen marktordnenden Maßnahmen zur Kapazitäts-, 
Produktions-, Waren-, Preis und Verbrauchsregulierung. Leider geht auch eine 
ökonomische und agrarpolitische Beurteilung der erreichten Resultate im
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Verhältnis zum erforderlichen Aufwand über den Rahmen dieser Untersu
chung hinaus. Doch zeigt die systematische Darstellung der punktuellen 
Marktordnungsmaßnahmen, welche kein in sich geschlossenes System bilden 
(71), in ihrer fast erdrückenden Vielfalt deutlich, daß die Marktordnungspoli
tik als ein Teilbereich der gesamten Agrarpolitik wohl bald am Prinzip der 
Verhältnismäßigkeit ihre Grenze finden muß. Die verfassungsrechtlichen 
Schranken lassen dem Staat jedoch durch eine extensive Interpretation einen 
recht großen Ermessensspielraum (247 ff).

KÖLLNER, Lutz: V on M arx  bis E rhard .
K. versteht es, im Stil biographischer Essays die verschiedenen Konzeptionen 
der Wirtschaftspolitik leicht verständlich und zugleich sachlich präzis zu 
schildern. Wirtschaftstheoretisches Wissen wird in geschichtlichem Gewände 
dargeboten. Die Darstellung beginnt mit Fr. Q uesnay. In der Folge werden 
aber nicht nur Wirtschaftspolitiker gezeichnet, die bereits aus Lehrbüchern 
bekannt sind wie Th. R. M althus, A d am  S m ith , D avid  R icard o , J .  H. von  
Thünen, F ried rich  List, K a rl M arx  usw., sondern auch Gestalten aus unserer 
unmittelbaren Nähe, wie z.B. W alther R ath enau , H einrich Brüning, F rank lin  
D elan o  R ooseve lt. K. scheint seine Präferenzen dem Denken der Ordo-Schule 
(W. E ucken , W. R ö p k e)  zu geben. Sein wirtschaftspolitisches Konzept ist 
gekennzeichnet durch die Achtung vor der Leistung der privaten Initiative, 
durch die Reserve gegenüber der Planung, durch die Forderung nach 
Entideologisierung und Versachlichung der Wirtschaftspolitik. Versuche der 
Planification wird man nur gutheißen können, so sagt K. (324), wenn es dabei 
nicht um eine heimliche Regulierung der Angst, sondern um eine sachliche 
Vorausberechnung des Möglichen geht. „Die Planwirtschaft war zu allen 
Zeiten, in welches Gewand gehüllt sie auch auftrat, eine Antwort auf erlittene 
Enttäuschungen und erlebte Ängste vor einer magisch und bedrohlich 
empfundenen Riesenwelt der Wirtschaft“ (324).

KÖTTER, Herbert: A g ra rstru k tu rp o litik . OW
In Fortsetzung der Gedanken von E. T u ch tfe ld t (vgl. Besprechung in diesem 
Band) unterstreicht K. die Notwendigkeit der Konzipierung neuer Unterneh
mensformen in der Landwirtschaft zur Anpassung an die moderne Wirtschaft. 
Er befürwortet eine sehr weitgehende Kooperation, betont allerdings, daß 
diese von den Landwirten selbst ausgehen müsse, damit sie nicht später die 
Verantwortung auf die Gesellschaft und den Staat abwälzten. Aufklärung der 
Landwirte sei ein grundlegendes Anliegen.

MOLSBERGER, Josef: Z w ang z u r G rö ß e ?
M. beschäftigt sich in dieser beachtenswerten Untersuchung mit der sozusagen 
allgemein verteidigten Ansicht von der zwangsläufigen Vergrößerung der 
Betriebe und Unternehmen bis in die Konzentration hinein. Im ersten Teil 
befaßt er sich mit den Konzentrationstheorien von K . M arx, J .  A . S ch u m p eter
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und Edgar Salin . Im zweiten Teil behandelt er Technik und Konzentration, im 
dritten Teil Marktgröße und Konzentration. Die Behauptung derer, die eine 
zwangsläufige Konzentrationstendenz der inneren Logik des kapitalistischen 
oder allgemeiner des industriellen Systems zuschreiben, sei ein Mythos. Er 
weist vor allem auf jene Kostenfaktoren hin, welche außerhalb der rein 
technischen Berechnung liegen. Auch die Struktur der Nachfrage bedinge 
keine Großserienproduktion und Betriebskonzentration. Die These, der Staat 
müsse zusätzliche Konzentrationen in der EWG anregen und begünstigen, sei 
in dieser undifferenzierten Art unhaltbar. Man stände am Ende nur vor der 
Notwendigkeit der nationalen und supranationalen Planification.

PERCEVAL, Louis: A v e c  les paysans, p o u r  un e ag ricu ltu re  non  capitaliste . 
Obwohl unter dem Namen eines einzigen Verfassers publiziert, ist das Buch 
eine Kollektivarbeit der wirtschaftlichen Sektion der französischen Kommu
nistischen Partei über die Integration der Landwirtschaft in eine kommuni
stische Wirtschaft.

PÖSCHL, Arnold Emst: G ru n dsätze d e r  W irtsch aftsp o litik .
P. geht das Problem der Wirtschaftspolitik von der Ebene der Politik her an 
aus der Sicht heraus, daß die Wirtschaftspolitik in das gesamtstaatliche Leben 
integriert sein müsse. Besondere Aufmerksamkeit schenkt er der „raumpoliti
schen Staatsidee“.

RÖSENER, Herbert: D er „ M an sho lt-P lan “ im  W iderstreit d e r  A leinungen.Z E E  
H. Rösener setzt sich für die notwendige Versachlichung und Entideologisie- 
rung der Diskussion über die zukünftige (zukunftsbezogene) Ausrichtung des 
landwirtschaftlichen Strukturwandels ein. Hierbei bespricht er das Memoran
dum zur Reform der Landwirtschaft in der Europäischen Wirtschaftsgemein
schaft (Mansholt-Plan), und zwar stets in kritischer Auseinandersetzung mit 
dem sog. „Anti-Mansholt-Plan“, der seinerseits auf dem Agrarprogramm der 
Bundesregierung 1968 (Höcherl-Plan) fußt, aber doch bedeutend über dessen 
Grundkonzeption hinausgeht. Da dem Menschen jeweils die zentrale Stellung 
in der Agrarpolitik zugestanden werde, stimmten auch die langfristigen Ziele 
beider Pläne, des Mansholtplanes und des Anti-Mansholtplanes, weitgehend 
überein (333). Selbst bei den einzelnen, koordiniert einzusetzenden Mitteln 
zur Verbesserung der Einkommenslage und des Sozialstatus für die in der 
Landwirtschaft Beschäftigten und zur Herstellung des Marktgleichgewichts 
sieht R. keine grundlegenden Unterschiede in der Beurteilung. Mit einer 
positiven Einstellung zur Erstellung von Prognose-Modellen auf zentraler und 
regionaler Basis verknüpft R. die Forderung an die mitverantwortliche Kirche, 
sich prospektiv an der Lösung agrarpolitischer Probleme zu beteiligen und 
aktiv mitzuhelfen, den Lernprozeß zu beschleunigen und überholte Wertvor
stellungen abzubauen. Dazu soll die Kirche neue Organisationen und 
Strukturen schaffen, welche auch Detailfragen theologisch qualifiziert und
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zugleich sachgerecht zu lösen vermögen, um im Dialog mit den spezifischen 
Entscheidungsträgem überhaupt berücksichtigt zu werden (362).

SCHACHTSCHABEL, Hans Georg: W irtsch aftsp o litisch e K o n zep tio n en .
Unter einer wirtschaftspolitischen Konzeption versteht Sch. das Gesamt von 
Anschauungen über Wirtschaftsziel, Wirtschaftsordnung und Mitteleinsatz zur 
Erhaltung der Wirtschaftsordnung. Nachdem er zunächst die historischen 
Grundformen wirtschaftspolitischer Konzeptionen (Merkantilismus, Liberalis
mus, Sozialismus) behandelt hat, bespricht er deren aktuelle Arten: 
Neoliberalismus (Ordoliberalismus, Soziale Marktwirtschaft), Neosozialismus, 
totalitärer Sozialismus, schließlich die pragmatischen Konzeptionen im Muster 
der Planification in Frankreich und der Wirtschaftsprogrammierung in der 
EWG. Sch. hält sich im Rahmen der informativen Aufgabe ohne Kritik an den 
philosophischen Grundlagen oder am wirtschaftspolitischen Resultat. Beson
ders fällt dies z. B. in der Darstellung des jugoslawischen Konkurrenzsozia
lismus auf, wo man sich fragt, wie bei der einschneidenden Investitionspla
nung auf die Dauer die Konkurrenz zwischen einzelnen Unternehmen 
bestehen kann.

SCHLECHT, Otto: K o n z e rtie r te  A k t io n  als In stru m en t d e r  W irtsch aftsp o litik . 
Sch. verteidigt die Konzertierte Aktion als wirtschafts- und einkommenspoli
tisches Instrument der Globalsteuerung gegen Vorwürfe liberaler und 
neoliberaler Herkunft. In der Konzertierten Aktion sieht Sch. mit K a r l  
S c h ille r zugleich auch ein gesellschaftspolitsches Instrument.

SCHWEITZER, W.: F ragen  d e r  L a n d w irtsc h a ft in d e r  evangelischen S o z ia l
eth ik . ZEE
Der kurze Artikel ist eine theologische Einführung in den Beitrag von 
H. R ö se n e r „Der ,Mansholt-Plan* im Widerstreit der Meinungen“ (s. oben). 
Schw. greift auf die von H. K oh n stam m  auf der Genfer Weltkonferenz für 
Kirche und Gesellschaft (1966) gemachte Äußerung zurück, daß die Liebe 
nicht nur direkt von Mensch zu Mensch geübt werde, sondern vor allem auf 
dem Wege über die Strukturen, daß also der Christ sich auch um die 
Umgestaltung von vorgegebenen Strukturen zu kümmern habe. Der Begriff der 
„Liebe durch Strukturen“ kann nicht einfach als Alternative zur „Theologie 
der Revolution“ verstanden werden, sondern bedeutet im Gegenteil eine 
Bejahung der Strukturveränderung. Schw. analysiert in kurzen Zügen die die 
Landwirtschaft betreffenden Abschnitte der Denkschrift der Evangelischen 
Kirchen Deutschlands vom Oktober 1965. Er weist hierbei auf die Parallelen 
zum Mansholt-Plan der EWG-Kommission (Herbst 1968) hin.

SHONFIELD, Andrew: G e p lan te r K apita lism us.
Sh. schildert die Wandlungen, die sich seit den dreißiger Jahren im 
kapitalistischen System des Westens vollzogen haben. Im ersten Teil werden
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die allgemeinen Phänomene aufgezeigt, welche das alte liberale Denken 
zugunsten einer rationalen Lenkung aufgeweicht haben. Neben den rein 
wirtschaftlichen Vorgängen, wie z. B. der rasch voranschreitendn Internatio
nalisierung des Handels, erwähnt Sh. besonders die wirtschaftspsychologischen 
Veränderungen, das wachsende Bewußtsein, daß die einzelne wirtschaftliche 
Entscheidung sich in ein wirtschaftspolitisches Konzept einzuordnen hat. 
Gerade dieses wirtschaftspsychologische Element steht in den folgenden 
Teilen im Vordergrund, in denen Sh. die Wirtschaftsplanung in Frankreich, 
Großbritannien, Italien und Österreich, Holland und Schweden, in Deutsch
land und in den USA darstellt. Bezüglich Westdeutschland erklärt Sh., daß hier 
ein besseres Rüstzeug zur Planung vorläge als in anderen Ländern. Daß es 
wegen de~ Marktideologie, die übrigens wegen der deutschen Fiskalpraxis in 
Wirklichkeit gar nicht zum Durchbruch käme, auf lange Sicht nicht benutzt 
werde, sei unwahrscheinlich. „Es ist zumindest begreiflich, wenn sich ein Staat 
den Grundsatz der wirtschaftlichen Nicht-Intervention zu eigen macht; 
unverständlich ist es, wenn er ständig interveniert und dann doch nicht plant“ 
(352). Dieser Satz wurde vor 1965 geschrieben. Inzwischen ist bereits eine 
Änderung in der deutschen Planung eingetreten. Die wirtschaftspolitische 
Zielsetzung Sh.s ist die Sicherung des wirtschaftlichen Wachstums im Sinne 
einer allgemeinen Wohlfahrt in einer freien Wirtschaftsgesellschaft. Von dem 
Prinzip der privatwirtschaftlichen Gewinnmaximierung, aus welcher gewisser
maßen automatisch sich Wachstum und Wohlfahrt ergeben sollten, hält Sh. 
nicht viel. Er verlangt eine Rahmenplanung. Darum seine Frage: Wer managt 
die Manager? (452 ff.) Sh. hält nicht viel vom politisch neutralen 
Wirtschaftsraum. Die Sachberater, dazu rechnet er auch die entsprechenden 
Beamten, sollten nicht nur beraten, sondern auch empfehlen, sich politisch 
engagieren. Jedenfalls müsse der Verwaltungsbeamte bereit sein, mit den 
Politikern die Klingen zu kreuzen und seinen Standpunkt klarzumachen, 
„selbst wenn er, ebenso wie der Richter, einsieht, daß die Gesetzgeber das 
letzte Wort sprechen müssen“ (488). Der parlamentarische Boden erscheint 
Sh. zu klein, um wirtschaftspolitische Planung wirkungsvoll im Sinne der 
Demokratie zu betreiben. „Es soll nicht behauptet werden, das Parlament sei 
entbehrlich; ich meine nur: wenn die Beamten gewillt sind, sich zu äußern, 
kann die öffentliche Debatte auf andere Weise zusätzlich bereichert werden. 
Die von der Europäischen Gemeinschaft angewandten Methoden, um die aktive 
Teilnahme von Interessengruppen sicherzustellen, erinnert jedenfalls an die 
traditionelle und allgegenwärtige Konsultationspraktik, deren sich ein Land wie 
Schweden bedient, um aktiven demokratischen Konsens herbeizuführen“ 
(489). Die wenigen hier herausgehobenen Gedanken Sh.s sollen zeigen, wie um
fassend dieses Buch das Problem der Wirtschaftsplanung sieht. Das Buch ist 
eine Informationsquelle ersten Ranges. Geschrieben in einem flüssigen Stil, 
frei von jeder Polemik gegenüber anderen wirtschaftspolitischen Ansichten, 
gespickt mit geistreichen Bemerkungen, bereitet es dem Leser soviel Vergnü
gen, daß er es kaum beiseite legen kann.
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SlK, Ota: P lan u nd  M a rk t im Sozialism us.
S. geht von dem Marx’sehen Grundgedanken aus, daß die Aneignung von 
Produktionsmitteln in Form des privaten Besitzes und der privaten 
Verfügungsgewalt eine Produktion bedinge, die ohne Kenntnis der verborge
nen gesellschaftlichen Zusammenhänge, ohne Kenntnis der Produktion der 
übrigen Produzenten, ohne Kenntnis des gesellschaftlichen Bedarfs vor sich 
gehe und in welcher das private Ziel vorherrsche, alle Widersprüche in der 
Produktion und auf dem Markt für den Eigentümer, für seinen eigenen Gewinn 
und für den Zusammenbruch seiner Konkurrenten zu lösen (19). „Das ist 
jener von Marx entdeckte ökonomische Widerspruch der privaten Warenpro
duktion, der sich die Warenverhältnisse und das Wertgesetz als seine 
historische Lösung erzwingt, jener Widerspruch, der kurz als Widerspruch der 
gesellschaftlichen und der privaten Arbeit charakterisiert wird“ (19). Entge
gen der Sicdmsehen Theorie erklärt §., daß der Wert und damit der Lohn nicht 
nach dem physischen Aufwand oder Bedürfnis des einzelnen Arbeiters 
bestimmt werden könne. Man brauche einen Maßstab, gemäß welchem der 
Arbeitsanreiz gefördert werde. Dieser Maßstab könne aber nur auf dem Markt 
gefunden werden. Nur auf diesem Wege gelange man zu einer echten 
gesellschaftlichen Abwägung des Arbeitswertes. Da die Produktion im 
gesamten nicht der privaten Zweckbestimmung überlassen werde, müsse sie 
grundsätzlich dirigiert werden. Andererseits aber müsse der einzelne Betrieb 
soviel Spielraum haben, daß ihm an der Steigerung der Leistung etwas liege, 
um auf diese Weise in der Lage zu sein, zugleich auch höhere Löhne 
auszuzahlen. Der Betrieb unterstehe darum auch (in dem ihm durch die 
Gesamtdirektive belassenen Rahmen) dem Gesetz des Marktes. Die Berech
nung des Zinses, der Amortisierung des Kapitals wird damit gerettet. Das Buch 
fasziniert den Leser auf jeder Seite. Vor allem überrascht die Konvergenz 
zwischen §. und J .  K . G a lb raith . Der Wirtschaftsethiker findet bei S. mehr 
Grundsätze als bei G alb raith , der seine Konzeption von der wirtschaftlichen 
Entwicklung auf den Gesetzen der kapitalistischen Wirtschaftsweise aufbaut, 
während S. von der rational erfaßten und gewollten gesellschaftlichen 
Zielsetzung ausgeht. G alb raith  liest den Sinn des Wirtschaftens aus dem 
(kapitalistisch verstandenen) historischen Wirtschaftsprozeß ab, $. dagegen 
legt ihn in die Wirtschaft hinein. S. strebt von der Direktive in den Markt 
hinein, G alb raith  entfernt sich vom Markt zur Direktive. Die Konvergenz ist 
also im Grunde nur scheinbar. Die Zukunft wird beweisen, wer Recht hat. §. 
wird allerdings noch verschiedene Probleme lösen müssen, um den Markt im 
Sinne der Produktivität und der gesellschaftlichen Zielsetzung wirksam zu 
machen (vor allem das Problem der freien Wahl des Arbeitsplatzes). G alb raith  
ist aber das noch schwierigere Problem gestellt, wie eine gesellschaftlich 
sinnvolle Produktion garantiert werden könne.
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STACKELBERG, Karl-Georg von — Hrsg.: W irtsch aft im  Wandel.
Außer einer kurzen Einführung, verfaßt vom Herausgeber, und einem 
allgemein gehaltenen Nachwort aus der Feder von L udw ig E rhard , enthält das 
Buch 16 Artikel zum Problem des Wettbewerbs in der Wirtschaft. Die 
konjunkturpolitische Bedeutung der Finanzpolitik wird von F r.-J . S trau ß  

herausgestellt. Die Notwendigkeit, die Wettbewerbspolitik und das Wettbe
werbsrecht auf die Sicherung der gesamtwirtschaftlichen Ziele abzustimmen, 
unterstreicht O tto  Sch lech t. Er scheint sich in seinen Ausführungen stark an 
die Auffassung von E rh ard  K an tzen b ach  (Die Funktionsfähigkeit des 
Wettbewerbs, 1966) anzulehnen, wonach gerade die große Zahl von kleineren 
und mittleren Unternehmen wettbewerbsvermindernd wirkt. Von der Gesamt
wirtschaft her müsse auf die wachstumsfördernde Funktion des Wettbewerbs 
geachtet werden. Der Präsident des Bundeskartellamtes E b erh ard  G ü n th er  
äußert sich in der gleichen Weise. Man könne es heute als erwiesen betrachten, 
„daß sich der aus dem Modell der vollkommenen Konkurrenz abgeleitete 
Satz: je größer die Zahl der Unternehmen auf einem Markt, um so intensiver 
und damit optimaler der Wettbewerb, als wettbewerbspolitischc Norm in einer 
dynamischen Wirtschaft nicht vertreten läßt“ (45). Auf das umstrittene 
Thema der vertikalen Preisbindung kommt O tto  B red t zu sprechen. Er hebt 
die bedeutenden Vorleistungen des Produzenten von Markenartikeln hervor 
und die Notwendigkeit des Schutzes solcher Produkte vor Mißbrauch 
vonseiten des Handels (Lockpreise). Auf dieses Streitobjekt kommt H einz 
M arkm an n  in seinem Beitrag „Preise und Verbraucher“ erneut zu sprechen. 
Nachdem er festgestellt hat, daß der einzelne Verbraucher auf die Preise 
tatsächlich nur einen geringfügigen Einfluß ausüben kann, spricht er den Staat 
an, auf die Preispolitik einzuwirken, wobei er ihn auffordert, die Preisbindung 
zweiter Hand aufzuheben, die Mißbrauchaufsicht über marktbeherrschende 
Unternehmen zu verbessern, zyklische und saisonale Preisschwankungen 
glätten zu helfen usw. Als Vorbild verweist der Verf. auf die staatliche 
Verbraucherpolitik in den skandinavischen Ländern, in Großbritannien und in 
den USA. Mit der Einrichtung von Verbraucherausschüssen bei Ministerien 
und der vom Staat eingesetzten Stiftung Warentest sei nicht viel erreicht. 
Aufschlußreich sind die Ausführungen von G ü n ter S ch m öld ers , aus denen 
hervorgeht, daß man den Preisabsprachen rechtlich nicht beikommt, weil sie 
ihren Grund in den gleichen seelischen Bedingungen mehrerer Unternehmer 
haben (Solidaritätsgefühl aus Selbsterhaltungstrieb, aus Angst vor zu schroff 
auftretenden Marktbewegungen usw.), so daß es sich im Grunde eigentlich 
nicht um „Absprachen“ handelt, sondern um gleichartige seelische Raktionen. 
Aus dem instruktiven Artikel von K u rt P en tz lin  „Betriebliche Preispolitik und 
Konjunktur“, worin der Verf. auf die krankhafte Resignation in die 
schleichende Inflation zu sprechen kommt, sei ein bedeutender Satz 
festgehalten: „Die Unternehmer müssen heute etwas tun, was früher vielleicht 
nicht nötig war, nämlich dauernd ihr privatwirtschaftliches Denken und ihr 
betriebswirtschaftliches Verhalten in der betrieblichen Preispolitik durch
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volkswirtschaftliche Erkenntnisse zu korrigieren versuchen“ (109). W ilfried  
G u th  behandelt die Verzahnung von Wettbewerb und Strukturpolitik. 
Allerdings spricht er hauptsächlich von den wirtschaftlichen Strukturen und 
ihren Entwicklungen. Nur beiläufig kommt er auf die Bedeutung der sozialen 
Strukturen zu sprechen, deren wirtschaftspolitische Rolle er allerdings 
gebührend unterstreicht. In seinem Beitrag „Mehrwertsteuer und Preispolitik“ 
kommt A le x a n d e r  W. F ried rich  u.a. auf die vertikale Preisbindung zu 
sprechen. Das Institut der vertikalen Preisbindung sei um so unentbehrlicher, 
je mehr die langfristige Unternehmenskonzeption auf eine Niedrigpreispolitik 
ausgerichtet sei (131). Die Bedeutung des Markenartikels im Wettbewerb zeigt 
W erner L ich ey  auf. Der Verf. sieht im Markenartikel das Instrument sicherer 
Orientierung des Verbrauchers. Die „Nachfragemacht“ des Handels gegenüber 
der Industrie behandelt A rn o  S ö lte r  in seinem lesenswerten Beitrag 
„Machtverlagerungen zwischen Industrie und Handel durch die geltende 
Wettbewerbsgesetzgebung“. Gegen die artgleiche Beurteilung von Lohn und 
Preis nimmt K u rt  P en tz lin  Stellung. Das Thema „Produktwettbewerb, nicht 
Funktionswettbewerb“ wird von Jü rgen  Eick anhand des von der EWG-Kom- 
mission entschiedenen Falles Grundig/Consten behandelt. Es handelte sich 
dabei um die Frage, inwieweit Alleinvertriebsvereinbarungen mit Gebiets
schutz zwischen einem Fabrikanten ( G ru n dig) und einem Großhändler 
(C o n sten ) den Wettbewerb auf dem Gemeinsamen Markt einschränken oder 
beeinträchtigen. Dem Problem der gebundenen oder empfohlenen Endver
braucherpreise geht Jürgen  S ta rck  nach: „Bruttopreise im Gemeinsamen 
Markt“. In einem wirtschaftstheoretisch aufgefeilten Artikel beschäftigt sich 
H einz W einhold-Stünzi mit der Preispolitik und ihren Auswirkungen im 
Vergleich verschiedener Länder. Beachtenswert sind schließlich die Ausführun
gen von A lw in  M ü n ch m eyer über die Notwendigkeit der Unternehmenszu
sammenarbeit innerhalb der EWG im internationalen Wettbewerb und die 
diesbezüglich noch bestehenden Hemmungen.

STERN, Klaus: G ru n d frag en  d e r  g lo b a len  W irtschaftssteuerung.
Während man früher von Interventionismus oder Dirigismus gesprochen habe, 
erklärt St., neige man heute dazu, von Lenkung oder Steuerung der Wirtschaft 
zu reden, und mache mit dem Zusatz „global“ klar, daß nicht das Modell einer 
mehr oder weniger total verplanten Zentralverwaltungswirtschaft östlicher 
Provenienz gemeint sei. Aus der Reihe von rechtlichen Maßnahmen im Sinne 
von Globalsteuerungen wählt St. hier die folgenden aus: das Sachverständigen
ratsgesetz vom 14. 8.1963, die Verfassungsänderung des Art. 109 GG und den 
Erlaß des Stabilitätsgesetzes (beide vom 8. 6. 1967), schließlich das Gesetz 
über Maßnahmen zur außenwirtschaftlichen Absicherung vom 29. 11. 1968. Bei 
aller Anerkennung der Notwendigkeit des Systems der globalen Steuerungs
und Planungsinstrumente sowie dessen Vereinbarkeit mit dem Grundgesetz 
weist St. aber auf die Risiken hin. Er sieht das Parlament, die eigentliche 
Instanz der politischen Entscheidung, in den Schatten gestellt. Vor allem die
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Konzertierte Aktion trifft dieser Vorwurf, nicht viel weniger aber auch die 
Institution des Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirt
schaftlichen Entwicklung.

TUCHTFELDT, Egon: G ru n dfragen  d e r  se k to ra len  S tru k tu rp o litik . OW 
T. unterscheidet entsprechend der Zielsetzung zwei Arten von Strukturpolitik, 
eine reaktive (wiederum zweigeteilt: zur Erhaltung alter Strukturen und zur 
Anpassung alter Strukturen an veränderte Bedingungen) und eine aktive (zur 
Gestaltung neuer Strukturen). Während man für die Entwicklungsländer die 
aktive Strukturpolitik fordere, verfolge man bei uns mehr eine reaktive 
Politik. T. hat hier besonders den landwirtschaftlichen Sektor im Auge. 
Marktwirtschaftlich gerechtfertigt seien prinzipiell nur Interventionen, welche 
die Anpassung an den fortlaufenden Strukturwandel erleichtern, falls aus 
objektiven oder subjektiven Gründen hierbei Schwierigkeiten vorhanden 
seien. Bevor Maßnahmen ergriffen würden, sei zu fragen, ob wirklich alle 
Möglichkeiten der Selbsthilfe ausgeschöpft seien.

UTZ, Arthur F.: M axim en m o d ern e r M itte lstan d sp o litik .
Nicht um den einzelnen Eigenunternehmer, sondern um die Erhaltung der 
Funktion des Eigenunternehmers geht es gemäß U. in der Mittelstandspolitik. 
Die Wirtschaft müsse ihre Dynamik behalten. Sie könne also bestimmte 
Unternehmen nicht konservieren. Wohl aber müsse die Wirtschaftspolitik dafür 
sorgen, daß von unten her stets neue Unternehmerkräfte emporsteigen. Für 
die freie Wirtschaft im Gesamten komme es darauf an, den auf eigenes Risiko 
gestellten Unternehmer nicht zu verlieren. Es sollten also nicht Betriebe 
subventioniert werden. Vielmehr müsse die Wettbewerbsordnung so eingerich
tet sein, daß echte Chancengleichheit, die mehr ist als eine formale Gleichheit, 
bestehe. Als echte Chancengleichheit bezeichnet U. die Möglichkeit für alle 
Leistungsfähigen, im Rahmen der Gesamtwirtschaft in Wettbewerb treten zu 
können. U. beschäftigt sich in diesem Zusammenhang eingehend mit der 
Definition der Leistungswettbewerbsordnung. Im besonderen Teil geht er auf 
die „Stützung“ der Eigenunternehmerfunktion ein. Unter Stützung versteht er 
dabei Abschirmung gegen Diskriminierungen im Wettbewerb, ebenso Hilfe in 
der Kapitalbildung im Interesse rationellerer Produktion. Am Schluß des 
Buches diskutiert W alter W ittm ann  die Veröffentlichung von Jo h a n n e s  
M essner „Der Eigenunternehmer in Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik“ 
(Sammlung Politeia Bd. XVII, Heidelberg 1964).

VIAU, Pierre: L ’agricu ltu re d ans l ’économ ie.
Ein vortreffliches Handbuch der Agrarpolitik mit besonderer Berücksichtigung 
der wirtschaftlichen und rechtlichen Verhältnisse in Frankreich. Nach einer 
Beschreibung der Lage der Landwirtschaft innerhalb der industrialisierten 
Wirtschaft und dem Aufweis der Schwierigkeiten (wirtschaftlicher und 
sozialer Art), welche die Landwirtschaft in der Anpassung an die moderne
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Wirtschaft zu überwinden hat, bespricht V. die Fragen der Strukturver
änderung in der Produktion und der Neuorganisation des Absatzes landwirt
schaftlicher Produkte, um schließlich die wirtschaftspolitischen Maßnahmen 
zu behandeln, welche die Landwirtschaft auf höchster Ebene integrieren 
sollen.

12.1 Verteilung — Allgemeines

LARENZ, Karl Friedrich: U ntersuchungen  zu r E in k om m en sp o litik .
L. will untersuchen, ob die Einkommenspolitik, wie sie vor allem in Holland, 
in den Vereinigten Staaten und in Großbritannien experimentiert worden ist, 
ausreiche, um die wesentlichen Zielsetzungen einer Volkswirtschaft, vor allem 
eine schnelle und stetige Expansion und die Ausschöpfung aller Ressourcen 
bei gleichzeitiger Erhaltung des Geldwertes und der internationalen Wett
bewerbsfähigkeit, zu verwirklichen. Das Resultat ist nicht ermutigend. Sowohl 
die bisherigen theoretischen Überlegungen als auch die gemachten Erfahrun
gen scheinen dem Problem nicht beizukommen. Wie aus der Untersuchung 
hervorgeht, ist nicht zuletzt die verschiedene Interpretation dessen, was 
Einkommenspolitik zu sein hat, am Mißlingen schuld. Wenn die Arbeitnehmer 
die Einkommenspolitik mehr oder weniger ausschließlich als eine Frage der 
Primärverteilung des Sozialprodukts ansehen, dann bleibt es beim Konflikt 
der Sozialpartner und damit beim ökonomischen Ungleichgewicht. L. betont, 
daß die Einkommenspolitik einen Einfluß auf die Primärverteilung bedeutet, 
aber zu dem Zweck, die Sozialpartner zu einigen und das entscheidende Ziel, 
nämlich die Preisstabilität, zu verwirklichen. Die Beeinflussung der Einkom
mensverteilung wird von L. nicht als Alternative, sondern als notwendige 
Ergänzung zum Ziel der Preisstabilität verstanden. Doch hat die marktwirt
schaftlich organisierte Wirtschaftsgesellschaft, so führt L. aus, bis heute noch 
keine allen Sozialpartnern gemeinsame Auffassung der Einkommenspolitik 
erzeugen können.

12.3 Zins

LUTZ, Friedrich A.: Z instheorie .
Daß dieses Buch in einer Grundsatz-Bibliographie besprochen wird, hat 
zunächst seinen Grund in der grundsätzlichen Bedeutung der Zinslehre, dann 
aber auch in der Tatsache, daß dieses Werk dem Grundsatzbeflissenen in 
verständlicher, wenngleich hochwissenschaftlicher Form die Zinstheorien seit
E. v. B öhm -B aw erk  vor Augen führt. Nach eingehender Behandlung der 
einzelnen Theorien gibt L. eine sachgerechte, jeder Polemik bare Kritik. 
Beachtenswert sind die Ausführungen über die monetäre Zinstheorie, wo L. 
eine vortreffliche Einführung in das K e y n e ssehe System bietet. Der fünfte
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Teil, in welchem L. vom Geld- und Kapitalmarkt spricht, ist wegen der 
Behandlung des Einflusses des Zinsproblems auf die Zinstheorie besonders 
beachtenswert.

12.5 Gewinn

DUSEMUND, Franz Josef: D er b etrieb sw irtsch a ftlich e  G e w in n b e g riff in se iner 
h isto rischen  E n tw icklu n g.
Abgesehen von dem gut disponierten historischen Überblick über das Problem 
des Gewinnes ist das anregende Buch gekennzeichnet durch eine systematische 
Sicht des der Frage zugrundeliegenden wirtschaftsethischen Zusammenhangs. 
D. ist einer der wenigen Autoren, die das Anliegen des mittelalterlichen 
Wucher-(Zins-)Verbots begriffen haben. Ging es doch darum, daß der Händler 
nicht mehr forderte, als er wirklich leistete. Wie D. ausführt, zeigen auch die 
modernen Autoren klar auf, wo der Unternehmer einen Gewinn zu seinen 
Gunsten zu buchen das Recht hat und wo er Fremdleistung, etwa einen durch 
reine Währungsveränderung erzielten Vermögenszuwachs, für sich als eigene 
Leistung in Anspruch nimmt. Als Hauptzweck und erstes Ziel aller 
Betriebsgebarung müsse in Zukunft die Bedürfnisbefriedigung in der Volks
wirtschaft beachtet werden. Das Ideal, aus dem möglichst ökonomisch zu 
leistenden Dienste für die Allgemeinheit zugleich die Befriedigung eines 
angemessenen Erwerbsstrebens zu erlangen, erscheine keineswegs für die 
Mehrzahl aller Erwerbswirtschaften unerreichbar. D. hätte nicht besser 
darstellen können, was man als Leistungswettbewerb zu bezeichnen hat. Das 
betriebswirtschaftliche Verhalten, wie D. es fordert, ist die einzige Rechtferti
gung für die kapitalistische Wirtschaftsweise, die der marxistischen Kritik des 
Mehrwerts den Wind aus den Segeln nimmt.

14. Geld — Kredit

NACIONALIZACIÓN, SOCIALIZACIÓN O CONTROL DEL PODER BAN- 
CARIO? FsM
Das Heft ist in der Hauptsache der Reorganisation des Bankwesens in Spanien 
gewidmet. Es werden die verschiedenen Argumente behandelt, die einerseits 
für die Verstaatlichung, andererseits für die Privatisierung des Bankwesens 
sprechen, und die Integration des Bankwesens in die gesamte Wirtschafts
ordnung gefordert. Im Zusammenhang hiermit wird die öffentliche Kontrolle 
des Kreditwesens unterstrichen. Lesenswert sind besonders die Ausführungen 
von E ugenio R ecio  über die christliche Beurteilung der Nationalisierung des 
Bankwesens.
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15. Internationale Wirtschaftsprobleme

KRONSTEIN, Heinrich: Das R ech t d e r  in te rn a tio n a le n  K arte lle .
In einer geradezu gigantisch zu bezeichnenden Untersuchung zeigt K. die 
Praxis der internationalen Kartelle und die Verwendung und Umgestaltung der 
nationalen Rechtsinstitute durch internationale Kartelle. Die Studie basiert 
auf einer umfangreichen Kenntnis der Praxis wie auch der verschiedenen 
Rechtsinstitute. Aus dem Werk wird deutlich, wie die Wirtschaft sich über die 
nationalen politischen Grenzen hinweg selbst einen Weg zur Internationali
sierung sucht. Das rechtliche Instrument ist dabei die Fiktion der juristischen 
Person, womit sich K. eingehend beschäftigt.

PERPINÁ Y GRAU, Román: E n tw ick lu n g sp rob lem e e in e r M e h rtyp e n 
w irtsch aft.
Der Verf. gibt einen eindrucksvollen Überblick über die Struktur der 
spanischen Wirtschaft. Die Veröffentlichung ist insofern von besonderer 
Bedeutung für die Entwicklungsfrage, als er deutlich zeigt, daß man eine so 
vielgestaltige Wirtschaftsgesellschaft wie die spanische nicht einfach nach 
gesamteuropäischen Maßstäben umgestalten kann, sondern sich der räum
lichen, sozialen und nicht zuletzt auch kulturellen Eigenheiten annehmen 
muß. Ohne diese Rücksichtnahme könne, so sagt der Verf., Europa niemals 
eine wirkliche und fruchtbringende wirtschaftliche und noch viel weniger 
menschliche Gemeinschaft erreichen, abgesehen davon, daß die gegenwärtigen 
Bemühungen, eine politische Gemeinschaft zu erzielen, diese menschliche 
Prämisse erfordern.



V.

DIE POLITISCHE ORDNUNG

1. Geschichtliches zur politischen Philosophie

DEL MORAL, José Maria: P ensam ien to  y  p o litica .
M. entwirft das Bild der politischen Ideen des Begründers der Falange, Jo s é  
A n to n io  P rim o de R ivera, und umschreibt die sittlich-kulturelle Mission 
Spaniens für das Zusammenleben der Völker.

KLUXEN, Kurt: P o litik  u n d  m enschliche E xisten z b ei M achiavelli.
K. zeigt aus gründlicher Kenntnis der Schriften M achiave llis die Grundidee 
auf, die dessen politisches Denken bestimmt: die Welterfassung nicht mehr aus 
der Sicht des Ontologen, der die Welt als ein Ordnungsganzes von 
verschiedenen Substanzen begreift, sondern aus kausalorientierter Sicht, wie 
sie erst später den Naturwissenschaftlern eigen ist, die die Welt als ein Feld 
von Wirkkräften versteht, die im gegenseitigen Austausch und in gegenseitiger 
Reibung das Ganze in steter Bewegung halten. M achiave lli entwerfe kein 
geschlossenes rationales System, keine metaphysische Weltformel, er verwalte 
keinen gegebenen stabilen Wahrheitssatz, sondern gebe mehr eine Anschau
ungsweise, eine Methode, die Welt zu denken, damit sie als durchgängiger 
Prozeß, als Fortbewegung in infmitum, erfaßt werden könne.

MARSILE DE PADOUE: Le d é fen seu r de la paix .
Eine sorgfältige Übersetzung des „Defensor pacis“ mit einer allgemeinen 
Einführung, in welcher die imperialistische Orientierung des M arsilius  
besonders herausgestellt wird, und mit einem in Form von Fußnoten 
angebrachten Kommentar. Dieser Kommentar enthält sowohl die verifizierten 
Verweisstellen als auch Erörterungen über den Sinn der einzelnen Stellen und 
über den historischen Zusammenhang, in welchem sie stehen. Die Ausgabe 
muß als eine erstklassige wissenschaftliche Leistung bezeichnet werden.

3.1 Die Wissenschaften der Politik — Allgemeines

BLUHM, William T.: M etaphysics, Ethics, an d  P o litica l Science.
Für B. sind die Definitionen, welche verschiedene Sozialwissenschaften für 
ihre Untersuchungen zugrunde legen, bereits metaphysischer Natur. Vor allem
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die behavioristische Methode suche nach allgemein menschlichen Verhaltens
weisen und Wertempfindungen, die über das rein Empirische hinausgingen und 
zusätzlich noch auf das kollektive Handeln übetragen würden. B. greift dieses 
Vorgehen an sich nicht an, sofern sich die Wissenschaftler, welche sich solcher 
Methoden bedienen, der metaphysischen und ethischen Natur ihrer Erkennt
nisgrundlagen bewußt blieben.

SCHNEIDER, Heinrich — Hrsg.: A u fg ab e  u n d  S e lb stverstän d n is d e r  p o lit i
schen W issenschaft.
Der Band enthält siebzehn bereits anderweitig veröffentliche Beiträge zum 
Selbstverständnis der politischen Wissenschaft, einschließlich seiner Entwick
lung, und zu den Nachbarfächern der genannten Disziplin. Die Absicht des 
Herausgebers ist, einen Überblick über die deutsche politische Wissenschaft 
während der beiden Nachkriegsjahrzehnte zu geben. In der beachtenswerten 
Einleitung gibt Sch. einen geschichtlichen Gesamtüberblick über die Entste
hung und Entwicklung der politischen Wissenschaft.

STRAUSZ-HUPE, Robert: S o c ia l Values an d  Politics. RPs 
Der Verf. beschreibt zunächst das Vordringen der naturwissenschaftlichen 
Methode in den Sozial- und Politikwissenschaften. In der praktischen Politik 
erkennt er einen ähnlichen Vorgang in dem zunehmenden Vertrauen, die 
Entscheidungen den technischen Mitteln, vor allem der Kybernetik, zu 
überlassen. Es entwickle sich so etwas, das man mit dem Habitus der Trägheit 
bezeichnen könne. Dagegen meint Str.-H., die empirischen Daten seien doch 
noch zu gering, um ein solches Vertrauen zur technischen Verarbeitung von 
Entschlüssen zu rechtfertigen. Außerdem müsse die politische Entscheidung 
verantwortet werden, wozu ethische Normen und echte Wertentscheidungen 
unabdingbar seien. Die Datenverarbeitung durch die technischen Mittel setze 
ethische Prinzipien voraus. Es mag zynisch klingen, aber es entspricht der 
Wirklichkeit, wenn der Verf. erklärt, daß wir trotz unseres technischen 
Fortschritts nicht weiser geworden seien als die Menschen im Zeitalter des 
Perikies.

ZIPPELIUS, Reinhold: A llgem ein e S taatsleh re .
In meisterhafter Weise werden die grundsätzlichen Fragen der Staatslehre und 
ihre verschiedenen Beantwortungen dargelegt. Z. beabsichtigt zunächst 
Information über die Theorien, er gibt aber jeweils sehr prägnante kritische 
Hinweise, die nicht übersehen werden dürfen. So sagt er z. B. bei der Behand
lung der Frage nach der Wertfreiheit der Sozialwissenschaften, daß eine Ver
engung des Erkenntnisfeldes auf die Technizität, nämlich die Zweck-Mittel- 
Relation, auf geradem Weg zu einem erkenntnisblinden Dezisionismus in den 
politischen Grundentscheidungen führe (4). Wenngleich Z. seinen erkenntnis
kritischen Standpunkt nicht eigens umschreibt, so wird der aufmerksame 
Leser ihn aus den Ausführungen über die dialektische Struktur der staatlichen
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Gemeinschaft und die Integrationslehre herausfinden. Z. schreibt keine 
Staatsethik, sondern eine Staatslehre. Er will also die staatliche Wirklichkeit 
erfassen. Diese aber sieht er als umfassende Einheit von Recht, Sitte, Sozial
ethos, entscheidend gestaltet durch das „starke Element organisierter Herr
schaft“. (24).

3.3.1 Political Sciences (positive Wissenschaften) — Allgemeines

ABENDROTH, Wolfgang — LENK, Kurt — Hrsg.: E inführung in die p o litisch e  
W issenschaft.
Die vorliegende Einführung in die politische Wissenschaft entstand aus der 
Zusammenarbeit von Mitarbeitern des Soziologischen Instituts und des 
Instituts für wissenschaftliche Politik der Universität Marburg. Das Buch sollte 
eine Einführung, kein Handbuch sein. Es werden folgende Themen behandelt: 
Gegenstand und Methode, geschichtlicher Überblick über die Entwicklung der 
politischen Wissenschaft, Modelle öffentlicher Herrschaft (liberales, sozial
staatliches, faschistisches, kommunistisches Modell), Institutionenlehre (Regie
rung, Verwaltung, Gerichtsbarkeit, Parteien), politische Verhaltenslehre. 
Grundauffassung der Autoren ist die Ansicht, daß die politische Wissenschaft 
nicht nur eine rein empirische Beschreibung und Analyse bieten, sondern auch 
im Sinne einer Theorie, die in die Praxis tendiert, kritisch zu historisch 
auftretenden Herrschaftsstrukturen Stellung nehmen soll. In diesem Sinne 
verstehen sich jedenfalls die verschiedenen Beiträge, wenngleich im ersten 
Artikel über Gegenstand und Methode der politischen Wissenschaft das 
„Bekenntnis“ nicht ganz klar wird, da an entscheidenden Stellen mit Zitaten 
operiert wird. Deutlicher wird die Grundeinstellung des Marburger Instituts in 
dem lesenswerten Beitrag von K u rt  L enk  „Politische Wissenschaft als 
Herrschaftsinstrument und Herrschaftskritik — ein dogmengeschichtlicher Ab
riß“.

BURDEAU, Georges: T raité de science p o litiq u e , III.
Während die zwei ersten Bände mehr rechtsphilosophischer Natur waren (vgl. 
Besprechung in Bd. V, 451 f.), beschäftigt sich der vorliegende dritte Band mit 
dem eigentlich Politischen, nämlich mit der Frage: Welches sind die sich im 
Gesellschaftskörper manifestierenden Bewegungen, die auf dem Wege über die 
Staatsmacht konstruktiv auf den Staat einwirken, ihn konservierend oder neu 
gestaltend? Gegenüber jenen rein soziologischen Einzeluntersuchungen, welche 
sich nur mit den verschiedenen Gruppen und deren gegenseitigen Auseinander
setzungen befassen, die also die Bedeutung des Institutionellen übersehen, 
betont B. die sozialpsychologische Kraft des Rechtlichen und somit des 
Institutioneilen. Das Rechtliche, bei B. „ordre“ genannt, übt eine eigene 
sozialpsychologische Attraktion auf die verschiedenen Bewegungskräfte aus. 
Dadurch wird das Streben nach politischer Macht, das nicht nur ein Streben 
nach physischer oder psychischer, sondern zugleich auch nach juristisch
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anerkannter Überlegenheit ist, erst verständlich. Das Juristische besagt somit 
nicht nur ein rechtliches System, sondern ist, politisch gesehen, ein 
bestimmter Bewußtseinsinhalt der Gesellschafts- und Staatsglieder, nämlich 
der der Ordnung. Mit dieser Sicht distanziert sich B. von der Auffassung, daß 
das Politische typisch nur eine Auseinandersetzung von Interessengruppen 
wäre. Allerdings leugnet er die Interessensphäre nicht. Er sieht aber deren 
Kräfte in der Dialektik mit der Ordnung, die ihrerseits keine Ordnung des 
Paragraphenrechts, sondern der im Gesellschaftsbewußtsein verwurzelten 
Konzeption des staatlichen Zusammenlebens ist. Im ersten Teil behandelt B. 
die einzelnen politisch relevanten Kräfte (nicht organisierte Kräfte wie 
öffentliche Meinung, Ideologien, Klassenbewußtsein, organisierte Kräfte wie 
Wählerschaft, pressure groups, Presse, Armee, politische Parteien in ihrer 
verschiedenen Gestalt), im zweiten Teil die Dialektik zwischen dem in der 
politischen Macht sich auswirkenden Ordnungsbewußtsein und den Bewegun
gen, die von den einzelnen politischen Kräften ausgehen. Dieser zweite Teil 
stellt den Versuch B.s dar, eine eigentliche Theorie des Politischen zu 
erarbeiten. Da B. in jeglichem politischen Geschehen die Dialektik von 
Ordnung und Bewegung verwirklicht sieht, ist der Leser neugierig, wie er das 
Phänomen der Revolution und vor allem das des Terrors erklärt. In der 
Revolution scheint das Element der Ordnung ausgelöscht zu sein, im Terror 
fehlt die Bewegung, herrscht vielmehr die etablierte Ordnung. B. weist darauf 
hin, daß man die Dialektik zwischen Ordnung und Bewegung nicht in einer kur
zen Periode, sondern innerhalb einer Reihe von Zyklen sehen müsse. Der 
Revolutionär sucht eine, wenngleich neue Ordnung, von der er hofft, daß sie 
sich im Gesellschaftsbewußtsein festige. Der Diktator, der sich um die 
Bewegung im Staatswesen im Sinne einer dauernden Erneuerung nicht 
kümmert, unterliegt schließlich doch, sobald die im Grunde jeder Staatsgesell
schaft wirksamen politischen Kräfte die Stabilität der Ordnung aufgehoben 
haben. Interessant dürften in diesem Zusammenhang die Ausführungen B.s 
über die objektiven Bedingungen des dialektischen Prozesses sein: soziologi
sche, geographische, wirtschaftliche und technologische Daten. Für den 
Politikphilosophen ist die Darstellung der Dialektik von Ordnung und 
Bewegung, wie sie B. im zweiten Teil bietet, eine empirische Bestätigung der 
allgemeinen Erkenntnis, daß der Mensch in seinem ethischen Bewußtsein das 
Ordnungsprinzip als ein Apriori betrachtet, das er aber im Handeln seinen 
Interessen folgt. Daraus ergibt sich für die politische Ethik die Notwendigkeit 
des Kompromisses zwischen Wert und Tendenz oder Trieb. Im äußeren, 
erfahrbaren politischen Leben manifestiert sich dieser Konflikt von untergrün
digem Wertbewußtsein und konkretem Wertverhalten (Interessenlage) als 
zyklisches Auf und Ab von Ordnung und Bewegung. Die Möglichkeiten des 
konkreten Wertverhaltens sind so zahlreich, daß wir wohl bis ans Ende der 
Weltgeschichte warten müssen, um eine sichere Theorie der politischen 
Dynamik aufzustellen. B. ist sich dieser Tatsache voll und ganz bewußt, wie 
seine behutsame Ausdrucksweise beweist.
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GUILD, Nelson P. — PALMER, T.: In tro d u c tio n  to  Politics.
Ein Lesebuch, das von namhaften Autoren verfaßte Artikel zu Grundfragen 
der Politik bietet: Quellen der politischen Macht (staatsrechtliche, wirtschaft
liche, ideologische usw.), politischesVerhalten der Bürger, pohtische Ordnung 
(hier besonders die Ausführungen von S e y m o u r M artin  L ip set über Legitimität 
und Konflikt), Struktur der pohtischen Wissenschaft. Für die Frage nach einer 
politischen Ethik ist der letztgenannte Themenkreis von besonderem 
Interesse. Man liest hier die philosophisch unterbauten skeptischen Äußerun
gen von R u sse ll K irk  zur behavioristisch orientierten Politikwissenschaft. 
F ran k  J . S o r a u f  verweist in seinem Artikel über das politische Ideal 
allgemeingültige Wertentscheidungen aus der Politikwissenschaft in die rein 
ethische Sphäre.

HÄTTICH, Manfred: L ehrb u ch  d e r  P o litikw issen sch aft.
Der Verf. versteht es, klar zu definieren und klar zu disponieren. In einfacher 
Sprache, zugleich aus reicher Kenntnis der umfangreichen Materie, wie sie 
besonders der politischen Wissenschaft eigen ist, werden in diesem Band die 
Grundfragen (Ziel und Methode) und der Aufbau der Politikwissenschaft 
behandelt. Im Teil über den Aufbau werden die erkenntnistheoretische 
Struktur der Politikwissenschaft und ihr Verhältnis zur politischen Soziologie 
und politischen Ethik besprochen. Der Verf. muß hierbei z.T. auf Gedanken 
zurückkommen, die er bereits im ersten Teil behandelt hat. Vielleicht würde 
man deshalb diese Ausführungen über den „formalen Grundriß“ besser mit in 
den ersten Teil hineinnehmen. Andererseits ist H. wiederum recht zu geben, 
da nach ihm die politische Wissenschaft weder die politische Soziologie noch 
die politische Ethik ausschließen kann. So gehören neben dem zentralen Stück 
der politischen Theorie naturgemäß auch die politische Soziologie und die 
politische Ethik zum Aufbau der politischen Wissenschaft. Bezüglich der 
politischen Philosophie und Ethik werden allerdings von H. einige Einschrän
kungen gemacht, wovon sogleich noch die Rede sein soll. Außer nach den 
erkenntnistheoretischen Gesichtspunkten wird der Aufbau der Politikwis
senschaft noch nach regionalen Aspekten (Innenpolitik, Kommunalpolitik, 
Außenpolitik, Internationale Politik und Weltpolitik) und nach Sachbereichen 
(Verfassungs-, Rechts-, Gesellschafts-, Wirtschafts-, Finanz-, Kultur- und 
Bildungs- und schließlich Militärpolitik) vorgenommen. Als politische Ordnung, 
die der Gegenstand der Politikwissenschaft ist, bezeichnet H. die Ordnung der 
Gesellschaft, insoweit sie durch die dominierende und allgemeine Herrschaft 
gestaltet wird (33). Da es, wie H. mit Recht betont, der politischen 
Wissenschaft darauf ankommt, jene Ordnung zu erkennen, welche den 
Bedürfnissen der Gesellschaft irgendwie human gerecht wird, stößt sie von 
selbst auf das Soll. Dieses Soll, so sieht H. sehr gut, braucht durchaus nicht das 
rein sittlich Normative zu sein. Es ist vielmehr im Sinne der ertragbaren 
Friedensordnung von freien, nämlich menschlichen Wesen zu verstehen. Von 
hier aus wird es verständlich, daß jene Philosophie, welche nach der Idee des
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Staates fragt, ohne die empirischen Fakten zu berücksichtigen, eigentlich 
keine politische Wissenschaft sein kann, und daß keine idealtypisch 
orientierte Staatsethik Element der politischen Wissenschaft werden kann. 
Nun hat H. selbst in seinen Äußerungen über A ris to te le s  gezeigt, daß es ein 
grundsätzliches Nachsinnen über die Politik gibt, das, weil es abstraktiv ist und 
nicht wie bei P la to  von einer absoluten Idee ausgeht, bereits als politisch-wis
senschaftlich bezeichnet werden kann. Diese Art des Philosopierens sieht nicht 
ab von der Erfahrung. Sie ist nur dadurch von der soziologischen Empirie 
unterschieden, daß sie versucht, aus den naturhaften Anlagen des Menschen 
das zu ermitteln, was immer und überall politisches Handeln bestimmen „soll“ 
(im Sinne der gefestigten Finalität, um die es im Grunde doch auch H. geht), 
wenn politisches Handeln nicht einfach eine instinktive Reaktion auf 
irgendwelche gesellschaftsmächten Phänomene sein soll. Wie aus der ganzen 
Darstellung H.s hervorgeht, sieht er im politischen Handeln ein rationales 
Handeln, das durch die Empirie belehrt ist. Nun gibt es aber Empirie auf kurze 
und auf lange Sicht. Auf lange Sicht wollen wir Menschen doch das, was K an t  
den „ewigen Frieden“ genannt hat. Die Empirie auf lange Sicht führt zur 
politischen Theorie, just zu dem, was auch der aristotelisch eingestellte 
Philosoph und Ethiker anstrebt. H. hat wohl den politischen Philosophen zu 
sehr im Lichte der Transzendentalphilosophie gesehen. Andererseits ist seine 
Skepsis gegenüber dem politischen Philosophen und Ethiker verständlich, weil 
diese wohl zu schnell essentielle Aussagen machen, die im Grunde nur die 
Bewandtnis von vorläufigen Theorien haben. H. ist es gelungen, jene 
Darstellungsart zu finden, die einem echten Handbuch entspricht. Einem Teil 
der Kapitel folgen gut ausgewählte Übungsfragen, an denen der Student sich 
prüfen kann, ob er die dargestellte Materie verstanden hat.
Im zweiten Band geht H. dem Begriff der politischen Ordnung nach. Er 
untersucht sodann die Unterschiede zwischen politischen Ideen, politischen 
Ideologien und politischen Theorien, um schließlich in der zweiten Hälfte des 
Buches die politischen Institutionen zu definieren (politisches System, 
Regierung, Parlament, Verwaltung, Gerichte, Parteien, Verbände, Massen
medien, Bürgerschaft).Uns interessiert hier vor allem die Methode, mit der H. 
vorgeht. Diese geht wohl am klarsten aus seiner Art, die politische Ordnung 
definitorisch zu erfassen, hervor. Um die politische Ordnung nicht mit der 
Gesellschaft zu verwechseln und sie von vornherein pointierend zu abstrahie
ren (was H. nicht ausdrücklich sagt, was aber ganz offenbar ist), analysiert er 
das, was im Begriff der Herrschaftsordnung als einem wertneutralen Begriff 
enthalten ist. In dem Begriff „Ordnung“ ist nichts weiter als Zu- und 
Unterordnung verstanden, ob gut oder bös, ob sozial erträglich oder 
unerträglich. Und mit dem Begriff Herrschaft ist nichts anderes ausgedrückt 
als Gewalt über Menschen, wie immer sie sich gestalte, diktatorisch oder 
kollegial. Die politische Gewalt unterscheidet sich von dem, was man 
gewöhnlich unter Macht versteht, einzig dadurch, daß sie Macht zur Ordnung 
ist (vgl. 31 ff.). Da H. eine allgemeine Erkenntnis der politischen Ordnung,
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also der politischen Ordnung „an sich“ anstrebt, muß er sich fragen, warum er 
überhaupt von Herrschaftsordnung spricht, denn es könnte doch sehr gut sein, 
daß einmal eine politische Ordnung auftaucht, die keine Herrschaftsordnung 
sein wird. Hier überschreitet H. die Grenzen des rein Begrifflichen und fragt 
nach dem Realitätswert des Gedankens. Er erklärt auf S. 13: „Sicherlich wird 
man sagen müssen, daß es ohne jegliche politische Ordnung in keiner 
Gesellschaft geht“, daß also Herrschaftsordnung notwendig ist, heute und zu 
allen Zeiten. Etwas später (21 f.) drückt sich H. etwas zurückhaltender aus. 
Er spricht von der politischen Ordnung als einem „auch weiterhin 
notwendigen Attribut aller Gesellschaften“. Und er verweist hierbei auf das 
Machtstreben der Menschen und meint dann: „Da es in der Gesellschaft 
Machtstreben und Machtgruppen gibt, bedarf es einer übergeordneten Instanz, 
die die sozialen Machtmöglichkeiten begrenzt und kontrolliert. Das wäre dann 
eine Funktion der politischen Ordnung“ (21 f.). Nun aber müßte uns der Verf. 
erklären, wie er zu der Erkenntnis kommt, daß das in der Gesellschaft 
auftretende vielfache Machtstreben einer übergeordneten Instanz „bedürfe“. 
Das Wort „bedarf“ ist nur in einer finalistischen Sicht sinnvoll. Wo aber liegt 
die Finalität, wenn nicht in der Gesellschaft? Daraus ergibt sich als Argument 
gegen H.: Die Definition der politischen Ordnung ist nicht möglich, wenn man 
nicht vorher von der Gesellschaft ausgeht, und zwar von einer bestimmten 
Gesellschaft, nämlich jener, welche das Soziale als solches in letzter 
Vollendung zu verwirklichen trachtet. Innerhalb dieser Gesellschaft, wie 
immer man sie ordne, wie immer sie strukturiert sei, muß es ein letztgültiges 
Ordnungsprinzip geben. Und das ist die politische Macht. Alles, was sich um 
sie herum gruppiert, ist politische Ordnung. Mit diesem logischen Gang 
kommt man zu einer Definition, die nicht zu Tautologien neigt, wie etwa auf 
S. 24: „Nach unserer Definition steht im Zentrum der politischen Ordnung 
die Institution oder das Institutionensystem der politischen Herrschaft“. 
Hätte H. am Anfang seiner so wertvollen Darlegungen gleich erklärt, daß er, 
wie er es übrigens im 1. Band angekündigt hat, eine finale und damit ethische 
Grundregel supponiert, nämlich die Forderung nach Ordnung, dann könnte 
man auch leichter den späteren Ausführungen der Institutionenlehre folgen, 
wo H. doch ganz evident und bewußt, und zwar nicht ohne werthafte 
Gewichtung, in die freiheitliche Ordnung hinüberwechselt.

HENNIS, Wilhelm: P o litik  a b  p ra k tisch e  W issenschaft.
Der Band enthält dreizehn der wichtigsten bereits veröffentlichten Artikel des 
Verf. H. geht von einem allgemein anerkannten Lebenssinn als Grundlage der 
politischen Ordnung aus. Von hier aus sieht er als Grunderfordernis des 
politischen Zusammenlebens ein Minimun gegenseitigen Vertrauens. Deutlich 
kommt das Prinzip des Vertrauens im Aufsatz über die öffentliche Meinung 
zum Ausdruck, wie auch in der Darstellung der repräsentativen Demokratie, 
die, wie H. hervorhebt, ohne Vertrauen keinen Rechtfertigungsgrund hätte. 
Vom Politiker verlangt H. eine total-sittliche Verhaltensweise, die des
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Vertrauens der Mitbürger wert ist. Zum Begriff der politischen Herrschaft, den 
wir zurückzugewinnen haben, gehöre, daß alle öffentliche Herrschaft nur als 
Amt, als anvertraute Aufgabe, für die man verantwortlich einstehen muß, zu 
begreifen sei.

LEHMBRUCH, Gerhard: E inführung in  d ie P o litikw issen sch aft.
Das Buch bietet alles, was ein Student wissen muß, wenn er sich den 
politischen Wissenschaften zuwenden will. Den Leser zu informieren, nicht zu 
beeinflussen, war erstes Anliegen des Verfassers und seiner Mitarbeiter. Es 
werden die Themen behandelt: Theorie und Methode in der Politikwissen
schaft, Sammlung und Auswertung des Materials in der empirischen 
Forschung, politische Theorie, politische Systeme, politische Soziologie.

LUCAS VERDÜ, Pablo: P rin cip ios d e  C iencia P olitica.
L.V. gibt aus reicher Literaturkenntnis eine vielseitige Information über den 
Stand der politischen Wissenschaft. Als politisch bezeichnet er sämtliche im 
Sozialkörper wirksamen Kräfte und Institutionen, sofern sie einen Einfluß auf 
die letzte entscheidende Organisationsmacht ausüben. Eingehend beschäftigt 
er sich auch mit den Ideologien, von denen er sagt, daß sie unausrottbar seien 
und darum im Blickfeld des Politikwissenschaftlers bleiben müßten. Das Buch 
ist ein echtes Handbuch der politischen Wissenschaft.

MALIGNON, Jean: D ic tio n n aire  de p o litiq u e .
Das Wörterbuch der Politik bemüht sich, die wichtigsten im öffentlichen 
Leben gebrauchten Begriffe klar zu definieren und teilweise sogar die 
geschichtliche Entwicklung aufzuzeigen. Wenngleich es sich auf eigentlich 
politische Termini konzentriert, so bezieht es doch auch die für die 
wirtschaftliche und soziale Ordnung bedeutsamen Begriffe ein (Klasse, Masse, 
Eigentum, Rassismus usw.). Auch wichtige Persönlichkeiten auf dem Ge
biet der Sozialwissenschaften und der Politik werden erwähnt. M. scheint 
sich vor allem eingehend mit dem Marxismus beschäftigt zu haben, da er auf 
dessen Wirtschafts- und Gesellschaftstheorie sehr oft zu sprechen kommt. 
Einleitend bietet M. eine synoptische Tafel, mit deren Hilfe man die 
verschiedenen, im Wörterbuch alphabetisch angeordneten Begriffe in ein 
System der politischen Wissenschaft bringen kann.

3.3.2 Politische Soziologie — Politische Psychologie — Politische Theorie

BERNHARD, Stéphane: L es a ttitu d e s  p o litiq u e s  en  d ém ocratie .
B. stellt einige typische Verhaltensweisen des Bürgers gegenüber der 
staatlichen Autorität dar: vom erzwungenen Gehorsam bis zum aktiven 
Widerstand. Dabei kommt es ihm auf die Unterscheidung an, ob Konsens oder
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Kritik sich auf die Person oder auf die von der Autoritätsperson vertretene 
Sache bezieht. Besondere Aufmerksamkeit schenkt B. dem Verhalten der 
Interessenverbände im Hinblick auf die politische Entscheidung.

GAYER, Kurt: D as g ro ß e  V erhör.
G. besitzt nicht nur ein eingehendes Wissen um Methode und Erfolg der 
Demoskopie, sondern zugleich auch Humor und stilistisches Können. Er 
leuchtet hinter die Schliche der „Meinungsfabriken“. Er deckt die Leere auf, 
die unter der Oberfläche der Fragebogen sich auftut. Er beschreibt auch die 
Manie mancher Politiker, die wegen ihrer Abhängigkeit von der Meinungsfor
schung als Reflexpolitiker zu bezeichnen sind. Die Alten, die solche 
statistischen Methoden noch nicht kannten, haben es offenbar besser gewußt. 
Sie haben einige Weise befragt, welche das Leben und die Gesellschaft kannten 
und aufgrund ihrer tiefen Lebensauffassung imstande waren, die Umwelt zu 
beurteilen. Das Buch ist voll von Lebensweisheit und zugleich erfrischend und 
erheiternd zu lesen.

HEBERLE, Rudolf: H aup tp roblem e d e r  P o litisch en  Sozio logie.
Das Buch ist eine völlig neue Bearbeitung des 1951 in englischer Sprache 
erschienen Werkes „Social Movements“. H. hat mit Recht den Titel geändert, 
da er die sozialen Bewegungen bis in die politische Ordnung hinein verfolgt. 
Im ersten Teil behandelt er die sozialen Bewegungen (Begriff, Ideen, 
Liberalismus, Konservatismus, Sozialismus und Kommunismus), die Beweg
gründe politischer Betätigung, die Träger sozialer Bewegungen (Generationen, 
soziale Klassen, ethnische Gruppen). Die Teile II-V sind typisch politischer 
Natur: Die politischen Parteien, die Wahlforschung, Strategie und Taktik im 
politischen Kampf, die latenten Funktionen politischer Parteien und sozialer 
Bewegungen. H. ist es gelungen, ohne verwirrende statistische Tabellen, jedoch 
in genauer Kenntnis des statistischen Materials, eine echte Theorie der 
politischen Tätigkeit und des politischen Einflusses sozialer Bewegungen zu 
erstellen. Dies war ihm vor allem deshalb möglich, weil er geschickt zu 
definieren versteht. Man lese nur die klaren Darstellungen über die sozialen 
Klassen. Hinter dem wechselvollen Begriff entdeckt er ein entscheidendes, 
permanentes, gewissermaßen substantielles Element: den Unterschied im 
Verhältnis zu den Produktionsmitteln; die einen disponieren über die 
Produktionsmittel, die andern werden mit ihnen nur zusammengebracht. 
Damit hat H. etwas tief Menschliches erkannt, dessen verschiedene, unter 
Umständen sogar gegensätzliche Ausgestaltung grundverschiedene soziale 
Bewußtseinsformen erzeugt. Nicht das Prestige, nicht die Konsumgewohn
heiten, sondern die Machtstellung oder Ohnmachtstellung den Gütern 
gegenüber im persönlichen Schaffen differenziert die Menschen sozial in Form 
von Klassen. H. greift weit über die sonst in der Soziologie angewandte 
Methode der äußeren Erfahrung hinaus, indem er (übrigens ganz im 
aristotelischen Sinne) die konstatierten Phänomene rational analysierend zu
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verstehen sucht. Im Grunde ist dies die Art, wie der Ethiker die Wertanalysen 
vornimmt. Wie sehr H. dieser Methode verpflichtet ist, beweist er in seinen 
Darlegungen über die Parteien und (im Schlußkapitel) über die Politik als 
„Spiel“. Parteien, welche ihre eigene Meinung als verbindlich für alle 
betrachten, sind, so sagt H„ keine Parteien mehr, sie sind fanatische Gruppen. 
Instruktiv sind auch die Ausführungen über die direkte Aktion von sozialen 
Bewegungen, d. h. von Aktionen, die ohne Wahrung des demokratischen 
Verfahrensrechts zum Ziel gelangen wollen (politische Streiks, Gewaltmaß
nahmen von extremen Parteien): „Direkte Aktion ist im Grunde undemokra
tisch, weil sie die demokratischen Mittel rationaler Debatte und Verhand
lung, des Mehrheitsbeschlusses und des Kompromisses ausschließt; sie gibt 
dem Gegner keine Chance, seine Ansicht vorzubringen. Die extremen Formen 
direkter Aktion setzen voraus, daß keinerlei Gemeinsamkeit mit dem Gegner 
besteht; er wird als absoluter Feind, als Verräter, Ketzer, im krassesten Falle 
als Untermensch angesehen. Da in der Demokratie die Beziehungen zwischen 
den Parteien eine Art von Gemeinsamkeitsbewußtsein zwischen allen 
politischen Richtungen voraussetzen, kann man behaupten, daß die Taktik 
direkter Aktion dahin wirkt, jedes echte Parteiensystem zu zerstören. Kein 
Wunder also, daß ihre eifrigsten Verfechter in antidemokratischen Bewegun
gen zu finden sind“ (265). Das Buch, von dem wir hier nur einige Gedanken 
wiedergeben konnten, ist auf jeder Seite anregend und belehrend. Es dürfte 
vor allem den Sozialethiker und den politischen Ethiker bereichern.

SCHMIDT, Robert H. — Hrsg.: M eth o d en  d e r  P o lito logie .
Schm, hat in sorgfältiger Abwägung 32 bereits anderweitig veröffentlichte 
Artikel zur Frage der Methode der politischen Wissenschaft gesammelt. Er hat 
dabei Wert darauf gelegt, alle Richtungen, von der philosophischen 
Orientierung bis zur rein naturwissenschaftlichen Technik der Computer- 
Analyse, zu Wort kommen zu lassen. An sich ist das hier besprochene 
Methodenproblem allen Sozialwissenschaften eigen. Schm, war aber bemüht, 
nur die spezifisch mit der politischen Wissenschaft sich befassenden Aufsätze 
auszuwählen. In der lesenswerten Einleitung gibt Schm, einen umfassenden 
Überblick über die verschiedenen Methoden im sozialen und besonders im 
politischen Wissenschaftsbereich. Er selbst möchte die politische Wissenschaft 
aus der geschichtlichen Idiographie in die mehr phänomenologisch gerichtete 
Nomothetik überführen.

VERFASSUNG UND VERFASSUNGSWIRKLICHKEIT, 1967, 1968.
Das Forschungsinstitut für Politische Wissenschaft und Europäische Fragen 
der Universität Köln befaßt sich in seinen von Prof. F erd in an d  A . H erm ens 
sachkundig redigierten Jahrbüchern mit den staatsrechtlichen Institutionen 
und ihrem Funktionieren in der politischen Wirklichkeit. Jährlich erscheinen 
zwei Teile, die zu einem Jahresband zusammengefaßt sind (die Band
ziffer - 2 - erscheint erstmals im 2. Teil von 1967). Im 1. Teil des Jahr-
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buchs 1967 untersucht F. A . H erm ens die Chancen und Entwicklungsmög
lichkeiten der großen Koalition im Hinblick auf eine politische Stabilisierung 
der Bundesrepublik Deutschland. Vera G em m ecke  und W erner K a lte fle i te r  be
fassen sich unter Berücksichtigung der Wahlergebnisse in Hessen und Bayern 
mit den Zukunftsaussichten der NPD. Die entscheidende politische Bedeutung 
der Finanzpolitik wird von H ans K am m ler, E llen  W allenh orst und 
Jo a c h im  W iesner an zwei juristischen Modellen dargestellt, an der britischen 
Standing Order 78 und an Artikel 113 des deutschen Grundgesetzes. Es han
delt sich bei beiden um juristische Bremsen gegen das ausgebefreudige Parla
ment, das zu leicht geneigt ist, politischen Erfolg auf Kosten der Staatslinan- 
zen zu erzielen. Weitere Beiträge befassen sich mit Verfassungsproblemen in 
europäischen und überseeischen Ländern. — Im 2. Teil des Jahrbuchs 1967 
geht es in den „Analysen“ um Wähler und Regierungssystem. F ried rich  S ch ä fe r  
behandelt die Stellung der Sozialdemokratie zum Wahlrecht. E rw in  K. S ch eu ch  
untersucht die soziologischen Grundlagen des Wahlsystems. Er weist im beson
deren auf die unter Umständen verhängnisvollen Folgen der gesteuerten Werbe
aktion auf die politische Entscheidung der Wähler hin. Er spricht sich gegen 
das in manchen Verfassungen aufgenommene Prinzip des Rückberufungsrechts 
aus, da sich hieraus eine Bindung des Abgeordneten an spezifische Wähler
aufträge ergebe, die im deutschen Grundgesetz ausdrücklich ausgeschlossen 
sei. Dagegen hält er es für möglich und wirksam, als begrenzt plebiszitäres 
Element eine Beteiligung der Bevölkerung an der Kandidatenaufstellung durch 
Vorwahlen (primaries) zu erwägen (221). Dankbar dürfte der Leser dieses 
Heftes für die sorgfältige durch K. I. U nderberg  besorgte kritische Analyse der 
Wahlrechts- und Parteienstaatstheorie von G e rh a rd  L e ib h o lz  sein. Von den 
„Berichten“ dieses Heftes sei besonders der von E rn st J o s e f  K erb tisch  „Kolle
giale Exekutive in Uruguay“ erwähnt, weil man daraus deutlich die Bedingun
gen erkennt, unter denen eine politische Partei überhaupt erst Partei im staats
rechtlichen und politischen Sinne genannt werden kann. — Teil 1 des Jahr
buchs 1968 wird eingeleitet durch eine allseitig orientierende kritische Stel
lungnahme von F erd in an d  A . H erm ens zur Wahlrechtsdiskussion in der 
Bundesrepublik Deutschland. H. unterstreicht u.a. den Gedanken, daß das 
Wahlrecht nicht einfachhin unter dem Gesichtspunkt der Beteiligung aller an 
der Regierungsbildung gesehen werden dürfe, daß vielmehr die Gerechtigkeit, 
und zwar nicht etwa die Individualgerechtigkeit, sondern die Gemeinwohlge
rechtigkeit maßgebend sei. Jo sep h  D ü n n er weist am Beispiel Israels eindrück
lich das Problem der Koalitionsregierung auf. Unter „Berichte“ stehen ver
schiedene Analysen von Wahlen (Niedersachsen und Bremen, Niederlande, 
Österreich, Schweiz, Indien). — Der 2. Teil des Jahrbuchs 1968 befaßt sich 
noch intensiver als die früheren Hefte mit dem Wahlrecht in der Deutschen 
Bundesrepublik. Besondere Aufmerksamkeit verdient hier der Artikel von 
F erd in an d  A . H erm ens „Staat, Interessen, Ideologien und politische Willens
bildung“. H. sieht im Proporz die Gefahr der Interessenkonflikte auf politischer 
Ebene, während hier doch die Integration aller Staatswilligen erfolgen sollte.
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Die Ansicht, daß jede Gruppe ihre Meinung im Parlament repräsentieren sollte, 
weist er energisch zurück. Außerdem müßte überhaupt gefragt werden, ob es 
sich bei einer sich neu präsentierenden Gruppe um eine einheitliche Meinungs
bildung handle. Die ausgedehnte Meinungsforschung habe z. B. das Resultat er
bracht, daß unter den NPD-Wählern kaum ein Drittel überzeugte Anhänger 
eines ideologischen Rechtsextremismus seien (181). „Wenn für eine solche 
Partei gerechte Repräsentation“ verlangt wird, so ist das zunächst eine mis
representation“ insofern, als zwei Drittel ihrer Wähler das, wofür die Partei sich 
einsetzt, gar nicht wollen; sie wollen ein ,Nein“ zum Bestehenden aussprechen, 
aber kein ,Ja“ zu dieser Art von Alternative. Nur die Weichenstellung der Ver
hältniswahl treibt diese Wähler in eine solche Richtung; bei Mehrheitswahl 
gingen sie zur gemäßigten Opposition und stellten dann einen Teil jener Kraft 
dar, der den Machtwechsel innerhalb des Systems herbeifuhrt“ (181). Mit 
einem Staat von Interessenten und Ideologen sei nun einmal, so sagt HL, kein 
„Staat zu machen“, weder nach innen noch nach außen (182). „Wir brauchen 
ein politisches Bewußtsein, das zwar den Pluralismus der Gesellschaft, aber 
ebenso für den Staat die Notwendigkeit sieht und bejaht, eine handlungsfähige 
Einheit zu sein. Konzediert man das so, wird es nicht heißen, die Parteien von 
heute betrieben ,Überintegration““ (182). Mit Einzelfragen bezüglich der Wahl
rechtsreform in Deutschland befassen sich die Autoren der anderen Beiträge 
(F ried rich  Sch äfer, Jo a c h im  Wiesner, W erner K a lte fle ite r, F ried rich  S c h ä fe r  

und Jü rgen  Je k e w itz ) . Nicht unerwähnt bleiben dürfen die gründlichen Buch
besprechungen, die sich in jedem Teil der Jahrbücher befinden.

3.4.1 Politische Philosophie — Allgemeines

HAUSER, Richard: Was des K aisers ist.
H. hat in diesem Band verschiedene Themen aus der Staatsphilosophie bzw. 
Staatstheologie gesammelt. Als besonders kennzeichnend können wohl seine 
Ausführungen über „Evangelium und Politik“ und „Ethik des politischen 
Handelns“ angesehen werden. H. versteht es, die natürlichen sittlichen 
Prinzipien mit den Hinweisen des Evangeliums zu verbinden. Das politische 
Handeln wird von ihm in seiner inneren Gesetzmäßigkeit zwar anerkannt, aber 
doch den sittlichen Normen unterstellt. So entsteht eine echte politische 
Ethik, die bei den Normen beginnt und in der Anwendung auf die politische 
Wirklichkeit Rücksicht nimmt. Die politische Toleranz ist kennzeichnend für 
diese ethische Sicht.

MACPHERSON, C. B.: D ie p o litisch e  T heorie des B esitzind ividualism us.
Eine gute Übersetzung der Originalausgabe „The Political Theory of Possessive 
Individualism. Hobbes to Locke“. M. beschäftigt sich mit den politischen 
Theorien Englands von Th. H obbes, der sog. Levellers, einer radikalen demo
kratischen Gruppe der Zeit O liver C rom w ells, von J .  H arrington  und J .  L ocke.
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Als gemeinsame politisch-philosophische Grundlage findet M. den Besitzindivi
dualismus. Besonders ausgeprägt zeigt sich dieser bei H obbes, vor allem aber bei 
Locke. Bei den Levellers erscheint der Begriff des Eigentums allerdings fast 
ausschließlich als Besitzrecht auf die eigene Person. Auf diese Interpretation 
des Besitzindividualismus scheint M. besonderes Gewicht zu legen. Verfolgt 
man die sorgfältige, aus reicher Kenntnis der Autoren schöpfende Analyse 
weiter zurück in der Geistesgeschichte, dann scheint es, als ob bei den 
besprochenen Autoren nichts anderes wirke als die rationalistische Natur
rechtslehre und weiter zurück die ontologische Definition der Person, wie sie 
die Scholastik aufgestellt hat. Die Einführung dieses Personbegriffs in die 
Wertordnung der Gesellschaft konnte nur in Form eines Besitzindividualismus 
vor sich gehen, zunächst verstanden als Besitz der eigenen Person und damit 
eigener Rechte gegen die Gesellschaft ohne die vor den Rechten liegenden 
Pflichten gegenüber der Gesellschaft, in der Folge dann als Besitzrecht auf 
alles, was die Person geschaffen hat. Von da aus ist kein weiter Weg mehr zur 
Annahme, daß nur derjenige, der entweder Eigentümer über Sachen oder 
Subjekt personaler Leistung in der Gesellschaft ist, mit politischen Rechten 
aufzutreten vermag. Die Parallele von Marktgesellschaft und politischer 
Gemeinschaft, von der in diesem lesenswerten Buch die Rede ist, ist, wie man 
leicht erkennt, die notwendige Folge der ontischen Sicht der Person in der 
Gesellschaft und der rein kausalen Betrachtung der sozialen Handlung abseits 
von der gesellschaftlichen Wertordnung, in welche die Person vom sozial
ethischen Gesichtspunkt aus a priori integriert sein müßte. Das Buch verdient 
höchste Beachtung, weil es die tieferen philosophischen Wurzeln der liberal
demokratischen Staatsauffassung aufzeigt.

3.4.2 Politische Philosophie — Handbücher

CALVEZ, Jean-Yves: In tro d u c tio n  a la vie p o litiq u e .
C. will keine theoretische Abhandlung über „das“ Politische, vielmehr eine 
Einführung in das politische Leben schreiben. Im Zentrum steht darum der 
Bürger und dessen Handlungsnormen in Beziehung zum staatlichen Leben. Er 
beschreibt die politische Umwelt des Menschen, die Macht, das Recht, den 
Gehorsam gegenüber der Macht, den Staat, die Nation, die Staatsverfassung, 
die Rechte des Individuums „gegen“ die Macht, die verschiedenen Formen der 
Demokratie, das Verhältnis von politischer Ordnung und Gesellschaft und die 
Partizipation am politischen Leben.
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3.5 Politische Ethik

WISSER, Richard — Hrsg.: P o litik  a ls G ed an ke u n d  Tat.
Das Sammelwerk enthält 30 Beiträge zu Grundsatzfragen der Politik, 
besonders im Hinblick auf die Verhältnisse in der Deutschen Bundesrepublik. 
Unter dem Titel „Der politische Mensch“ sind Aufsätze zusammengefaßt, 
welche den systematischen Ort der Politik im Gesamtleben des Menschen 
angeben. Darunter findet sich auch ein Beitrag des Bischofs von Mainz, Dr. Dr. 
H erm ann V olk, über das politische Handeln im Lichte der Erlösung. Die unter 
dem Titel „Macht und Gewissen“ stehenden Artikel zeigen die Extreme, die es 
im politischen Handeln zu meiden gilt: Totalitarismus und Individualismus. 
Beachtenswert sind in diesem Teil besonders die Ausführungen von Hans 
A sm u ssen  (Wider totalitäre Bestrebungen in Kirche und Staat). Hinsichtlich 
der Kirche (Asmussen spricht von der lutherischen Kirche) beklagt der Verf., 
daß das Wort zu leicht über das Sakrament gestellt werde. „Selbst Atheismus 
wurde im evangelischen Raume ein diskussionsfähiger Gegenstand“ (111). 
Unter dem Titel „Ideen und Parteien“ stehen Artikel, die eingehender Lesung 
wert sind und zugleich auch zur Kritik herausfordern. A n to n  B öh m  versucht, 
den demokratischen Gedanken als typisch christliches Ideengut nachzuweisen. 
Dabei ist er sich bewußt, daß die katholische Kirche nicht gerade die 
Triebfeder der demokratischen Entwicklung gewesen ist. Aber B öhm  kann die 
Feststellung verteidigen, daß es überall dort in unserer heutigen Welt, wo der 
Einfluß des christlichen Glaubens gering oder überhaupt nicht existent ist, 
auch keine Demokratie gibt, die diesen Namen verdiente (153). Das Gesetz 
der Brüderlichkeit, die Gleichheit vor Gott, die Berufung eines jeden einzelnen 
zum Besitz Gottes weisen ohne Zweifel in eine sehr humane und erträgliche 
Organisationsform. Man empfindet aber einige Hemmungen, daraus auf die 
typisch politisch-demokratischen Prinzipien zu schließen. Der gesellschaftliche 
Pluralismus wurde vom II. Vatikanischen Konzil eigentlich als vorgegebener 
Sachverhalt zur Kenntnis genommen. Von sich aus wäre es jedenfalls nicht auf 
diese Idee gekommen. B öhm  beschäftigt sich im Laufe seiner Ausführungen 
auch mit der Frage, wie man das unterschiedslos gleiche Wahlrecht verteidigen 
kann, wo doch die Menschen selbst, sowohl in ihrem Wissen und Können als 
auch in ihrem Verantwortungsbewußtsein so verschieden sind. Er antwortet 
auf diesen Einwand mit dem Hinweis, daß die Entscheidung bei der 
politischen Wahl auf einfache Alternativen von Grundfragen gebracht werden 
könne, so daß die Unterschiede nicht ins Gewicht fallen. Allerdings spricht 
sich B öh m  nicht näher über das Stimmrecht in einer Referendum-Demokratie 
(z. B. in der Schweiz) aus. Die Überschrift des Artikels aus der Feder von 
O sw ald  vo n  N ell-B reuning  „Der Kampf um die soziale Gerechtigkeit in 
Vergangenheit und Gegenwart“ läßt kaum vermuten, was an aktuellen 
Hinweisen in ihm enthalten ist. Der Verf. kommt nämlich eingehend auf die 
Stellung des kirchlichen Lehramtes zum Sozialismus zu sprechen. Gemäß den 
Ausführungen des Verf. bedarf es offenbar fundierter sozialwissenschaftlicher
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Kenntnisse, um die Texte der Enzykliken auszulegen. Man muß, so scheint es, 
sogar die Hintermänner kennen, welche bei der Abfassung mitgewirkt haben. 
„Aus der Entstehungsgeschichte der ,Quadragesimo anno1 weiß ich genau, daß 
nichts anderes gesagt werden sollte, als in dem Staatslexikon-Artikel steht. 
Aber man findet kaum jemals einen geistlichen Herrn — es sei denn, er wäre 
zugleich Sozialwissenschaftler von Fach — , der nicht etwas anderes in die 
Stelle hineinläse. Römischer Gepflogenheit gemäß ist der Text mit frommen 
Floskeln ausstaffiert worden mit der Folge, daß er für nicht sozialwissen
schaftlich geschulte Leser mißverständlich geworden ist, dem Mißverständnis 
nämlich, dem Sozialismus werde hier der Vorwurf der Gottlosigkeit gemacht“ 
(178). Es lohnt sich, in diesem Zusammenhang den von G. G u n d lach  
verfaßten Artikel „Sozialismus“ in der 5. Aufl. des Staatslexikons der 
Görresgesellschaft zu lesen. Ob die subtilen sozialwissenschaftlichen Reflexio
nen, die O. v. N ell-B reuning  auf S. 176 f. vorträgt, im Text der Enzyklika 
liegen, ist schwer zu sagen. Wenn man manche päpstliche Verlautbarungen 
sozialwissenschaftlich analysiert, dann sieht man sich nicht selten zur Kritik 
gezwungen. Dem auslegenden Verstand kommt zu guter Letzt die Aufgabe zu, 
zu entscheiden, was treffend und was nicht treffend ist. Aus diesem Grund 
scheint es angebracht zu sein, daß Sozialwissenschaftler überhaupt keine 
Papsttexte zitieren, um ihre Meinung zu untermauern. In seinem Beitrag 
„Theorie und Praxis einer christlichen Partei“ äußert sich A . S ch a rd t skeptisch 
bezüglich der Nominierung einer Partei als „christlich“. Die weiteren Teile des 
Sammelbandes gehen auf konkretere politische Themen ein: Jugendpolitik in 
Deutschland und politische Bildung.

3.6 Politische Theologie

JAHRBUCH FÜR CHRISTLICHE SOZIALWISSENSCHAFTEN 10. Band 
(1969).
Der vorliegende Band hat sich die Aufgabe gestellt, in einer Anzahl 
historischer und systematischer Aufsätze das Verhältnis der katholischen 
Kirche zur Demokratie und zur politischen Ethik zu diskutieren mit 
besonderem Blick auf den im II. Vatikanischen Konzil eingeleiteten Dialog 
zwischen Kirche und freiheitlich-demokratischem Staat. Der Band ist der 
thematisch am klarsten ausgerichtete und inhaltlich reichste aller bisher 
erschienenen Bände. L o th a r  R o o s  geht in seinem ausgezeichnet dokumentier
ten Artikel (Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit; Formale Prinzipien und 
materiale Gehalte in der Demokratie) der Frage nach, ob eine rein funktionale 
Betrachtung der Demokratie ausreicht, die Wirklichkeit des demokratischen 
Staates zu erfassen. Im besonderen beschäftigt er sich mit der wertneutralen 
Sicht Th. G eigers und der Theorie R. D a h ren d o rfs  vom Gleichgewicht der Ge
gensätze auf der Basis der Freiheit. Beachtenswert sind seine Bemerkungen über 
das Verhältnis von Demokratie und Rechtsstaat. Ohne ein Minimum Vorhände-



3.6 Politische Theologie 497

ner Normen, so erklärt R., ist die Demokratie nicht funktionsfähig. Auch in ihr 
bedarf es vonseiten des Politikers sittlicher Verantwortung für das Gemein
wohl, das allerdings mit stets neu zu suchenden Kompromissen konkret 
bestimmt werden müsse. Die soliden Ausführungen von J o s e f  R ie f  (Zum 
Demokratieverständnis der Kirche) zeigen die objektiven Schwierigkeiten auf, 
in denen sich die Kirche im Hinblick auf die sich entwickelnden Demokratien 
und demokratischen Ideen sah. Anerkennung verdient der gut informierende 
Beitrag von Jo a c h im  G iers „Demokratie im Urteil des sozialethischen und 
sozialtheologischen Denkens in Deutschland“. Die Vielfalt möglicher 
Schlußfolgerungen aus naturrechtlichen Lehrsätzen wird gerade in diesem 
Artikel besonders deutlich. Das „politische“ Anliegen, das besonders in der 
Befürwortung der Demokratie durch J .  M arita in  und auch H. J .  W a llra ff zum 
Ausdruck kommt, ist unbestreitbar. Aus der Darstellung der verschiedenen 
Autoren gewinnt man den Eindruck, daß das naturrechtliche Denken als 
solches noch keine Kontaktnähe zur Demokratie hat, daß vielmehr gewisse 
realpolitische Voraussetzungen gegeben sein müssen, um die Demokratie als 
empfehlenswert erscheinen zu lassen. Der Gedanke der Volkssouveränität, der 
in der Scholastik lebhaft vertreten worden ist, hätte allerdings, wie aus der 
Darstellung hervorgeht, das Demokratieverständnis beschleunigen können. 
Wertvoll ist der geschichtliche Überblick über die Diskussion im deutschen 
Katholizismus der Weimarer Zeit „Um Demokratie und Republik“ von J o s e f  
Stegm ann. Verständnis für die demokratiefremde Haltung L eos X III. gewinnt 
man, wenn man von den ideellen Verwirrungen innerhalb des damaligen 
Katholizismus in Frankreich Kenntnis gewinnt, die K lau s W eber in seiner 
gründlichen historischen Studie „Die Stellung Leos XIII. zur Auseinander
setzung des französischen Katholizismus mit der Republik“ vermittelt. F ranz  
G ro n er (Faktische und idealtypische Regierungsformen im Katholizismus und 
Calvinismus) untersucht die idellen oder, wenn man so will, ideologischen 
Elemente, die die Katholiken im Gegensatz zu den Calvinisten an der 
energischen Beteiligung an wirtschafts- und sozialpolitischen und im beson
deren an typisch politischen Fragen hemmten. Er kommt hierbei im 
besonderen auf die Spiritualität zu sprechen, die aus dem Mönchs- und 
Klosterleben in das Gesamtbewußtsein der katholischen Bevölkerung drang. 
Mit klaren Begriffen arbeitet L udw ig  Berg in seinen „Bemerkungen zum 
Kapitel .Politische Gemeinschaft1 in Gaudium et Spes“. Ausgehend von der 
Erkenntnis, daß die Gemeinschaft ihr eigenes Wesen hat, das nicht mit der 
Summe der Individuen identisch ist, kommt er auf die Notwendigkeit der 
Autorität zu sprechen, die er in der Volkssouveränität beheimatet sieht. „Da 
nun das Volk als Ganzes kein eigenes Bewußtsein hat, ist es angewiesen auf 
das Bewußtsein von Personen, das stellvertretend die Belange des Gemein
wesens wahrzunehmen hat. Insofern spricht man mit Recht vom Träger der 
Autorität, welcher im Namen des Gemeinwesens und für es Autorität ausübt. 
Davon ist wiederum zu unterscheiden das Instrumentarium der Machtaus
übung, das den Gesellschaftsgliedern, die freie Personen in ihren Menschen-
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rechten sind, mehr oder weniger entsprechen kann. In der diesbezüglichen 
Kongruenz bzw. Dissonanz liegt zumeist die konkrete Problematik und der 
geschichtliche Konfliktstoff der .publica auctoritas“, oft entspringt hier auch 
das Mißverständnis von Autorität überhaupt“ (188). Die schwierige Frage der 
Stellung des Christen zur Revolution behandelt R u d o lf  W eiler (Katholische 
Soziallehre und Revolution). Nach einem prägnanten Überblick über die 
verschiedenen Theorien und Definitionen der Revolution bespricht er die 
sozialethischen Normen zur Beurteilung der Revolution heute. „Es kann keine 
allgemeine Theorie der Revolution in Theologie und Moral geben, sondern nur 
eine Frage der sittlichen Rechtfertigung unter bestimmten Umständen“ (225 
f.). In seinem Artikel „Christlich verantwortete Politik und .Politische 
Theologie“ “ entfaltet W ilhelm  D reie r ähnliche Gedanken, wie er sie in seinem 
Beitrag zum 9. Band des Jahresbuches vorgetragen hat: die Verantwortung des 
Christen, die Interessengegensätze im Kompromiß gemeinwohlorientierten 
Miteinanders auszugleichen. In klaren Sätzen umreißt G u stav  E rm ecke  die 
Begriffe von Ideologie und Utopie. Utopien, so sagt E., sind so lange stark, wie 
Menschen hoffen und kein realistisches Zukunftsbild haben, Ideologien sind 
solange stark, wie Menschen ihre Interessen in Konkurrenz mit anderen zur 
Verschleierung vor anderen oder zur Selbstrechtfertigung oder zur Propaganda 
für andere im sozialen Bereich vertreten (270). Aus den mit gründlichen 
Literaturkenntnissen geladenen Ausführungen von A lb re c h t L angner über 
„Philosophie und Politik bei Karl Jaspers“ geht hervor, daß man bei Ja sp e rs  
keine systematischen Aussagen suchen darf, daß man sich vielmehr von der 
Dynamik erfassen lassen muß, von der aus Ja sp e rs  das politische Geschehen 
sieht. Ob die politische Kommunikationslehre Ja s p e rs ’ jemals Aussicht hat, 
einen Platz in der Geschichte der politischen Philosophie zu erhalten, dürfte 
fraglich sein. Nützliche und präzise Hinweise, wie das Subsidiaritätsprinzip in 
der hierarchisch aufgebauten Kirche verwirklicht werden kann, gibt A n to n  
R ausch er in seinem Beitrag „Das Subsidiaritätsprinzip in der Kirche“.

MARSCH, Wolf Dieter: D ie F re ih e it erlernen .
Die hier abgedruckten elf Rundfunkvorträge sollen dem Christen seine 
Verantwortung gegenüber der politischen Gegenwart vor Augen halten. M. 
behandelt die Stellung des auf die Ankunft des Reiches Gottes hoffenden Chri
sten zur Geschichte und zu den geschichtlich gegebenen politischen Situationen. 
Durchgehender Gedanke ist die Überwindung des Pessimismus durch den 
Glauben an den in die Geschichte hineingekommenen Christus. Nicht 
Resignation in etwas scheinbar Unvermeidliches, sondern aktives Eingreifen in 
das zeitliche Geschehen in der unerschütterlichen Erwartung des Reiches 
Gottes.

SCHWEITZER, Wolfgang: D er en trn y th o lo g is ie rtc  S taat.
Schw. geht in dieser gründlichen, klar geschriebenen Studie der Frage nach, 
was die Theologie für das Demokratieverständnis zu leisten vermag und leisten
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muß. Die Demokratie vermag nur zu verstehen, wer dem Staat einen 
innerweltlichen Sinn beizulegen imstande ist, einen Sinn, der nicht etwa aus 
irgendeiner Idealvorstellung entstammt, sondern durch die in der konkreten 
Welt lebenden Staatsglieder in dauerndem Kompromiß mit der vielfältigen 
Realität gefunden werden muß. Keine Epoche der Geistesgeschichte ist, wie 
Schw.’s eingehende Darstellung beweist, so reich an Diskussionsmaterial zu 
dieser Frage wie die Aufklärung und die Romantik. Das Schwergewicht der 
Studie liegt auf der Zeit zwischen der Unabhängigkeitserklärung der 
Vereinigten Staaten (1776) und dem Beginn der Freiheitskriege (1813). Der 
Versuch der Aufklärung, das staatliche Leben rational zu erfassen und zu 
ordnen, so führt Schw. aus, wird in der Romantik im Nebel des 
Irrationalismus erstickt. War die Absage an die Vernunft theologisch 
gerechtfertigt? Diese Frage läßt Schw. die Ausgangspositionen untersuchen: die 
Lehre des Alten und Neuen Testaments und die Zwei-Reiche-Lehre Luthers. 
Gegenüber jenen Luther-Interpreten, welche erklären, der Staat müsse ohne 
die Hilfe der Theologie, die allein imstande sei, den Staat in größere 
weltanschauliche Zusammenhänge einzuordnen, in die Irre gehen, stellt Schw. 
die Interpretation, daß nach L u th er die Gerechtigkeit Gottes innerhalb des 
weltlichen Raumes verwirklicht werden müsse im Sinne eines Rechts aus der 
Vernunft. Zwar meine L u th er nicht, daß die Vernunft das Recht schaffe, 
wohl aber, daß sie es ins Bewußtsein bringe, d. h. es feststelle. „Unter Recht 
ist dann das zu verstehen, was nach Gottes Willen in der Welt der von ihm 
abgefallenen Menschheit als Regel des Zusammenlebens gelten soll“ (57). Was 
ist nun Aufgabe des Glaubens bei dieser innerweltlichen Gestaltung des 
Rechts? Nicht Bereitstellung eines eschatologisch gedachten Ideals, also 
irgendeines Mythos aus Glauben, sondern „Befreiung der Vernunft zu echter 
Weltlichkeit“ (61). Schw. sieht in der Enzyklika Pius’ XL „Quas primas“ vom 
Dezember 1925, in der es um „die Einsetzung des Festes Unseres Herrn Jesu 
Christi des Königs“ geht, einen leisen Anklang an alte Vorstellungen vom 
unmittelbaren Eingriff Gottes in das politische Leben. Schw. ist zwar sehr 
zurückhaltend in seiner Interpretation. Auch bewahrt er sich beflissen vor 
jeder Polemik. Er möchte aber doch zu bedenken geben: „Unser Widerspruch 
muß sich einmal dagegen richten, daß hier romantische Vorstellungen vom 
Verhältnis der Fürsten zu ihren Untertanen als die christliche Staatslehre 
erscheinen. Zweitens dagegen, daß hierzu die Lehre von der Königsherrschaft 
Christi mißbraucht wird. Und drittens müssen wir uns dagegen wenden, daß 
hier ziemlich unverhohlen aus dem Anspruch Christi eine Art Herrschafts
anspruch und Weisungsbefugnis der Kirche abgeleitet wird“ (49). „Von der 
Königsherrschaft Christi redet die Kirche in der Welt nur dann in rechter 
Weise, wenn sie damit entschlossen von sich weg und auf ihn hinweist, den 
allein sie ihren Herrn nennen kann. Sie muß seinen Anspruch anmelden, 
indem sie seine Hilfe anbietet. Denn diese Hilfe kann die Menschheit nicht 
entbehren. Aber sie muß dabei jeden Schein vermeiden, als wolle sie auf 
diesem Wege selbst irgendwelche Gewalt erringen“ (50). Wie sehr die
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Theologie für die Vernunft auf politischer Ebene eine Befreiung zu 
eigenständiger Leistung sein soll und auch ist, versucht Schw. u. a. durch 
Vergleiche zwischen L u th ers politischer Ethik und den Anschauungen von 
M achiave lli und Thom as M orus zu erhellen.

WALTON, Robert C.: Z w in g li’s T heocracy.
W. möchte anhand der Quellen nachweisen, daß Z w ing li kein Theokrat war, 
daß die Annahme, er habe in Zürich die zivile Regierung unter die kirchliche 
Magistratur stellen wollen, nicht zurecht bestehe. Z. habe das ständische 
Wesen vorgefunden. Er sei für Kooperation von Kirche und ziviler Regierung 
eingetreten, sei allerdings zu optimistisch gewesen im Glauben, die zivile 
Behörde könne zugleich aus christlicher Gesinnung die Bürger zu gutem 
sittlichen Leben anhalten.

4.1 Die Normen des politischen Handelns — Allgemeines

GÓMEZ DE ARANDA, Luis: P o lítica  y  d esarro llo . RIS 
G. wendet sich gegen die Auffassung, daß die Frage der Entwicklung ein rein 
technisches Problem sei. Zu diesem Zweck beschäftigt er sich zunächst mit 
dem Zusammenhang von Politik und Ideologie. Die Entideologisierung 
erscheint ihm als unrealistisch, weil jede Politik von der Konzeption eines 
zukünftigen Zustandes, einer zu erstrebenden politischen Organisation und 
eines erst zu verwirklichenden politischen und sozialen Wohlbefindens 
abhänge. Es bedürfe also immer der Projektion in ein Wunschland, so 
realistisch dieses auch immer sein müsse. Damit aber sei man auf die Ideologie 
verwiesen. Ideologie ist also gefaßt als Ausdruck dessen, was der Mensch 
wünscht und ersehnt. Eine rein technische Bewältigung der Lebensfragen 
könne aber nicht ausreichen, um das zu erfüllen, was die Menschen in einer 
Gesellschaft eigentlich wünschen, nämlich die Teilnahme am sozialen und 
politischen Leben zur Verwirklichung der sozialen Gerechtigkeit. Der 
technische Fortschritt müsse begleitet sein von der Partizipation aller am 
gemeinsamen Geschehen.

4.2 Ethik und Politik

RÜSTOW, Alexander -  HILLENBRAND, Martin J. -  HERMENS, Ferdinand 
A.: Z w ischen  P o litik  u n d  E th ik .
In seinem geistreich geschriebenen Artikel „Politik und Moral“ macht A . 
R üstow  die Unterscheidung zwischen Innenmoral und Außenmoral in der 
Politik. Unter Innenmoral versteht er das sittliche Wertempfinden des 
Politikers innerhalb einer bestimmten, im gesamten geordneten Staatsgesell
schaft. Unter Außenmoral faßt er die sittlichen Entscheidungen hinsichtlich
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völlig anderer Ordnungssysteme, also auf dem Feld der Außenpolitik, 
zusammen. Der casus complexus für das sittliche Verhalten ergebe sich 
vornehmlich auf diesem letzteren Gebiet. Zwar bleibe auch hier immer die 
Intention auf das letzte Gute, etwa den Frieden, bestehen, doch könne sich 
der Politiker in den Einzelmaßnahmen und -entscheidungen widersprüchlich 
zum Moralkodex verhalten. R üstow  supponiert also, daß die Ethik gewisser
maßen ein Kodex von Moralprinzipien sei, der innerhalb eines wohlgeordne
ten Rechtssystems leicht befolgt werden könne, während im Zuge der zuge
spitzten Interessenkollision auf dem Gebiet der Außenpolitik der Kodex in 
bestimmten Situationen durchbrochen werden müsse, da es sich bei dieser 
Durchbrechung im Grunde einzig um eine Abwehrreaktion gegenüber der 
Situation handle. Gegen die von R üstow  aufgestellte Norm ist die von alters 
her in der Ethik verteidigte ins Feld zu führen, daß für ein gutes Ziel nicht 
jegliches Mittel recht ist. Das Problem muß also von einer anderen Seite als 
der der genannten Unterscheidung in Innen- und Außenmoral her angegan
gen werden. Zunächst muß die Vorstellung von einem festgefügten Moralko
dex ausgelöscht werden. Es geht in der Ethik zu allererst um die absoluten 
Werte, die je nach der Situation konkretisiert werden müssen, so daß es keiner 
Ausflucht in eine doppelte Ethik bedarf. Obwohl H illen b ran d  ähnliche Ge
danken wie R üstow  vertritt, so läßt er doch nur sittlich einwandfreie Mittel 
in der Außenpolitik gelten. Solange aber das Hauptanliegen jeder Außenpolitik 
das Eigeninteresse des Staates ist, wird man sich mit der Bestimmung des sitt
lich einwandfreien Mittels schwer tun. Dem ethischen Sachverhalt kommt Her- 
m ens näher, da er die gemeinsame sittliche Grundanlage des Menschen, auch 
des politisch handelnden Menschen, aufdeckt. Allerdings überdeckt er diesen 
wertvollen Gedanken wiederum durch den lobenden Hinweis auf die von 
R ü stow  vorgenommene Unterscheidung zwischen einer Moral, die sich leicht 
zu lösenden Regelfällen gegenüber sieht (Innenmoral), und einer Moral, die 
sich im Konflikt mit einer sich von außen aufdrängenden Situation befindet 
(Außenmoral).

4.3 Religion und Politik

QUADE, Quentin L.: The R o le  o f  R elig ious Value in P o litica l Ju d g m en t. RPs 
Die Religion ist nach Q. ein nicht zu tilgendes Element in der Politik. 
Angesichts der verschiedenen politischen Äußerungen von religiösen Gruppen 
(z. B. zum Vietnam-Krieg) fragt Q., bis zu welchem Grad eine religiöse 
Überzeugung sich in politische Entscheidungen einzumischen vermöge. Im 
Hinblick auf im II. Vatikanischen Konzil gemachte Äußerungen rät Q., die 
Religion nicht für die konkrete Formulierung politischer Ansichten zu 
engagieren, sondern den Sachzwängen ihren Raum zu belassen, was allerdings 
nicht besage, daß der einzelne nicht für seine Person aus dem religiösen 
Glauben heraus eine bestimmte Meinung formen sollte.



502 V. Die politische Ordnung

4.4.3.2 Grundgesetz

MAUNZ, Theodor — DÜRIG, Günter — HERZOG, Roman: G rundgesetz. 
Lfg. 9 und 10.
Das Hauptgewicht der 9. Lieferung liegt auf der Erläuterung weiterer 
Grundrechtsartikel (Art. 5, 8, 12, 12a und 16 GG). Im organisatorischen Teil 
des Grundgesetzes ist ferner Art. 62 neu bearbeitet worden. Die Erläuterungen 
zur Pressefreiheit als einem subjektiven Recht sind beachtenswert. Dabei wird 
die Ordnungsfunktion der Presse im Sinne der demokratischen Verfassung 
unterstrichen. Im Zusammenhang hiermit steht die Frage, inwieweit der Staat 
der Pressekonzentration entgegenwirken darf. Das Problem der Pressefreiheit 
wird nach allen Seiten besprochen, so auch die Frage nach dem Verhältnis der 
Journalisten zu ihren Verlegern. Hierbei wird der subjektive Charakter der 
Pressefreiheit besonders unterstrichen. Auf die wichtigen Traktate im 
Kommentar über Berufsfreiheit und das Asylrecht politisch Verfolgter sei nur 
noch hingewiesen. — Die 10. Lieferung setzt die Erläuterung der Grundrechte 
bei den Art. 6 (Ehe und Familie), 14 (Eigentum und Enteignung) und 15 
(Überführung in Gemeineigentum) fort. Weitere Abschnitte sind den wesent
lichen Bestandteilen der Notstandsverfassung (Art. 115a bis 1151) gewidmet. 
Der Kommentar ist voll von wertvollen grundsätzlichen, sozial- und 
wirtschaftsethischen Überlegungen. Es sei auf eine Bemerkung hingewiesen, 
die wohl einiger Aufhellung oder einer Nuancierung bedarf. Auf S. 11 wird 
bezüglich des Eigentums gesagt, daß man im Konfliktsfalle der Tatsache 
Rechnung tragen müsse, daß die Eigentumsgarantie des Art. 14 nicht nur 
eine individualrechtliche Komponente, sondern auch eine ordnungspolitische 
Komponente enthalte und daß diese im Konfliktsfall auch einmal den Vor
rang vor der individualrechtlichen Komponente haben kann. Hierbei ist das 
Wort „Vorrang“ sogar fett gedruckt. Es muß aber entgegnet werden, daß die 
sog. soziale Komponente etwas einseitig definiert wurde. Die individualrecht
liche Komponente wird überhaupt nur gewählt, weil sie eine Ordnungsfunk
tion erfüllt. Man wird also nicht einfach von einem Vorrang der sozialen 
Komponente gegenüber der individualrechtlichen Komponente sprechen 
dürfen. Grundsätzlich hat das Individualrechtliche den Vorrang, und zwar 
wegen seiner Ordnungsfunktion. Wenn es diese nicht erfüllen kann, dann kann 
man sich fragen, ob der Eingriff vonseiten des Staates in das Privateigentum 
den Zweck der Güterwelt besser erfüllt im Sinne der geordneten (!) Nutzung 
aller. Es wird doch wohl niemand behaupten, daß die kollektive Entschei
dung von sich aus die geordnete Nutzung der Güter verwirkliche. Es würde 
darum ein Mißverständnis sein, zu meinen, die kollektive Nutzung stehe dem 
sozialen Zweck der Güter näher. Die individual- und die sozialrechtliche 
Betrachtung, die beide auf der gleichen Ebene stehen, sind gegenseitig abzu
wägen im Sinne der ihnen gemeinsamen Zweckordnung: geordnete Nutzung 
der Güter durch alle. Dies sei nur ein Hinweis im Sinne einer Präzisierung des
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Gedankens. Den Kommentar kann man jedem Grundsatzbeflissenen nur 
bestens empfehlen.

SÖRGEL, Werner: K on sen su s un d  In teressen.
Die Ausarbeitung des deutschen Grundgesetzes wurde dem Parlamentarischen 
Rat übertragen. S. zeigt im ersten Teil, von welchen Ausgangspunkten die 
beiden großen Parteien (Sozialdemokratie unrl Unionsparteien) innerhalb des 
Parlamentarischen Rates ihre Arbeit angingen. Im zweiten Teil werden die 
Eingaben von sieben Interessengruppen besprochen: Beamten, Richtern, 
Gemeinden, Kirchen, Gewerkschaften, Unternehmern und Flüchtlingen. 
Zahlreiche Dokumente und Übersichten ergänzen die aufschlußreiche Darstel
lung. Das Buch geht weit über die rein geschichtliche Darstellung hinaus. S. 
zeigt jeweils die Probleme auf, welche eine repräsentative Demokratie 
bezüglich der Integration der Interessen zu bewältigen hat. Instruktiv sind z. 
B. seine Äußerungen über das Statut der Beamten, über den Konkordatsstreit, 
das Elternrecht, die Stellung der Gewerkschaften. Das Buch bietet reiches 
Grundsatzmaterial zur Diskussion über die Struktur einer repräsentativen 
Demokratie.

4.4.3.3 Verfassung

BEYME, Klaus von: D ie verfassunggebende G e w a lt des Volkes.
B. geht der Frage nach, inwieweit der verfassungsrechtlich formulierte 
Volkswille als „pouvoir constituant“ politische Wirklichkeit ist. Die aus der 
Verfassungsgeschichte erbrachten Beispiele zeigen zur Genüge, daß der 
Volkswille im Grunde nichts anderes ist als ein Ja oder Nein zu vorbereiteten 
Formeln, die außerdem wenig ins Bewußtsein des Volkes eingegangen sind. B. 
vertritt ein pluralistisches Verfahren in der Vorbereitung von Verfassungs
bestimmungen, d. h. die Erarbeitung der Vorschläge durch die aktiven 
Gruppen und Organisationen. Er weist im besonderen auf das schwedische 
Beispiel hin. Vielleicht könnte man aber auch an die augenblicklich laufende 
Vorbereitung der Totalrevision der Schweizerischen Verfassung denken, die 
ebenfalls typisch pluralistischen Charakter hat.

BURDEAU, Georges: T raité de science p o litiq u e , IV.
Im 4. Band seines Lehrbuches der politischen Wissenschaft behandelt 
B. die Verfassung. Obwohl von der Rechtstheorie herkommend, versucht 
er eine rechtssoziologische Darstellung dessen, was die Verfassung funk
tionsfähig macht. Seine Absicht geht dahin, zu zeigen, wie die Verfas
sung die staatliche Gewalt wirksam bindet. Besonderes Augenmerk mußte 
er daher den die staatliche Gewalt begründenden und sie erhaltenden 
Mächten widmen. B. erkennt eine wirksameMacht in denen, welche den Staatund 
seine Verfassung begründet haben. Von ihr aus erklärt er auch die dauernde
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Einflußmöglichkeit auf die Kontrolle, Reform, Umgestaltung und selbst 
völlige Beseitigung der bestehenden Verfassung. Diese Problematik führt ihn 
zur Behandlung des Widerstands gegen Machtmißbrauch der Regierenden wie 
auch der Revolution. Seine Herkunft von der Rechtstheorie und teilweise 
sogar von der Rechtsphilosophie her manifestiert B. durch die eingehende 
Behandlung der verschiedenen Rechtfertigungen des Widerstands und der 
Revolution. Mit Recht betont B., daß die Verfassung nicht nur Gegenstand 
einer rein juristischen Betrachtung sei, sondern aufgrund der ihr eigenen 
gesellschaftgestaltenden Kraft ein politisch relevantes Faktum darstelle, das 
als solches Objekt echt politisch-wissenschaftlicher Behandlung ist. Allerdings 
verschwimmen die rechtstheoretischen und politischen Gesichtspunkte im 
Laufe der Darstellung stark ineinander. B. unterscheidet zwischen der Macht 
der Staats- und Verfassungsgründer und der der konstituierten Verfassung selbst. 
Er sieht auch innerhalb des konstituierten Staates die Macht der Verfassungsgrün
der weiter wirksam. Dieses Weiterwirken wirdallerdingsstarkjuristischerklärt,so 
daß der Leser sich fragt, worin eigentlich soziologisch die Wirksamkeit der 
staatsgründenden Mächte bestehe. B. geht hierbei hauptsächlich auf die rechts
philosophische Frage ein, mit welchem Recht die im Staat lebenden Gesell
schaftsglieder auf das vorstaatliche Stadium zurückgreifen, um ihre Reform- und 
unter Umständen sogar revolutionären Absichten zu rechtfertigen. Der 
Rückgriff auf die Volkssouveränität ist ohne Zweifel ein rechtsphilosophisch 
gültiges Argument. Politisch-wissenschaftlich aber stellt sich die Frage, warum 
sich die Volkssouveränität in letzter Analyse als wirkmächtig erweist. Ohne 
eine eindringliche Analyse des Wertbewußtseins, welches auf allgemein 
menschlicher Ebene das Staatsbewußtsein aller in einem Staat geeinten 
Menschen bestimmt, dürfte der Rückgriff auf die vorstaatliche, nämlich 
verfassungsbegründende Macht des Volkes nicht möglich sein. Das Problem 
setzt also bereits dort an, wo es um die Erklärung der Macht der 
Staatsgründung geht. Handelt es sich hier nur um eine da und dort bestehende 
Macht oder um einen Faktor, der dem menschlichen Gewissen als solchem 
inhärent ist und eben darum dauernd, auch innerhalb des begründeten Staates 
in stets neuer Form durchbricht? Sowohl rechtsphilosophisch, wie vor allem 
politisch-wissenschaftlich ist darum die Erklärung des „pouvoir consdtuant“, 
wovon B. auf S. 181 ff. spricht, in den Mittelpunkt zu stellen. In der 
Darstellung dieses zentralen Problems ist aber zugleich klar aufzuweisen, wie 
sich rechtsphilosophische und politisch-wissenschaftliche Begründung einer
seits unterscheiden, andererseits aber auch gegenseitig ergänzen. Wer sich in 
klarer Kenntnis des Unterschiedes zwischen rechtstheoretischer bzw. rechts
philosophischer und politisch-wissenschaftlicher Methode an die Lesung dieses 
umfangreichen Werkes begibt, wird reichsten Nutzen aus den geschichtlichen 
Angaben und rechtsphilosophischen Erörterungen schöpfen.
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LUCAS VERDÚ, Pablo: A n á lis is  de la e s tru c tu ra  p o lític a . RIS 
Nach eingehender Erläuterung des soziologischen Begriffes der Struktur fragt 
L.V. in diesem reich dokumentierten Artikel, ob auch der Staat selbst eine 
Struktur besitze in der Weise, daß seine Einheit aus verschiedenen, 
miteinander verbundenen Elementen erstehe. Dem Verf. geht es hierbei um 
die Aufhellung des Mißverständnisses, das einerseits in der marxistischen 
Vorstellung von der Selbstaufhebung des Staates und andererseits in der rein 
juristischen Konzeption eines rechtlichen Koordinatensystems ohne soziale 
Struktur besteht. Im Zentrum des Blickfeldes stehen die verschiedenen 
Staatsauffassungen des Ostens.

5.2.2 Freiheit der politischen Meinungsäußerung —
Pressefreiheit — Öffentliche Meinung

CZAJKA, Dieter: P ressefre ih eit u nd  ,,ö ffe n tlic h e  A u fg a b e “ d er l*resse.
Die Kampagne um die Pressefreiheit wie auch um die Dezentralisierung der 
Presse lief in Deutschland unter dem Motto der Pressefreiheit als einem 
verfassungsrechtlichen, die Demokratie fundierenden Institut. C. geht in dieser 
reich dokumentierten Dissertation (Göttingen) dem Problem nach, ob die 
Pressefreiheit im Hinblick auf die öffentliche Aufgabe der Presse öffentlich- 
rechtliche Bewandtnis habe oder ob sie ein Freiheitsrecht wie jedes andere sei. 
Dabei gibt er zugleich auch einen geschichtlichen Überblick über die rechtliche 
Stellung der Presse. C. leugnet die eminente Bedeutung der Presse für die 
öffentliche Meinung in keiner Weise. Doch sieht er keinen Grund zu der 
Annahme, daß durch Art. 5 Abs. 2 S. 2 des Grundgesetzes die Presse in den 
Rang einer Verfassungsnorm erhoben worden sei. Die wesentlichen verfas
sungsrechtlichen Probleme der Presse ließen sich auch auf dem Boden der rich
tig verstandenen individualistischen Auffassung der Grundrechte lösen.

PRESSEFREIHEIT UND PERSÖNLICHKEITSRECHT.
Die Beiträge über die Pressefreiheit in Deutschland und in Italien zeigen eine 
ziemlich eindeutige Übereinstimmung der beiden Rechtsordnungen hinsicht
lich der Pressefreiheit und ihrer Begrenzung: einerseits wird das Recht der 
Pressefreiheit als Individualrecht verstanden, andererseits ist es begrenzt durch 
die Rechte der anderen Gesellschaftsglieder (Menschenwürde, Privatsphäre, 
sittliche Ordnung). Von den deutschen Autoren hat allerdings K a rl J o s e f  
P artsch  über das Individualrecht hinausgewiesen, indem er im Recht auf 
Pressefreiheit auch einen öffentlich-rechtlichen Charakter erkennt.
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5.2.5 Gehorsamsverweigerung — Recht zur Revolution — Widerstand

BOSC, Robert: Eine T heologie d er R e v o lu tio n ?  D
B. weist zunächst auf den verschiedenen Gebrauch des Wortes Revolution hin: 
1. im Sinn der brüsken Veränderungen im Sozialkörper, 2. als Aufstand einer 
Gruppe im staatlichen Verband gegen Gew Itmißbrauch, Mißstände und 
ähnliches. Das Mittelalter habe über den Tyrannenmord ein mildes Urteil 
gefällt. Für den Modernen ginge es nicht nur um den Tyrannen, sondern um 
den Bestand der Gesellschaft. Auf die Revolution könne man nicht die 
moralischen Maßstäbe des gerechten Krieges anwenden. Vielmehr ginge es um 
die Frage, ob die geplante Revolution die Schaffung von gerechteren sozialen 
Bedingungen funktioniere. Im Hinblick auf die unabsehbaren Kettenreaktio
nen, die sich aus einem revolutionären Gewaltstreich ergeben könnten, 
verlangt B. pohtisches Gespür, gepaart mit moralischer Verantwortung. Er for
dert eine eingehendere theologische Behandlung der Revolution, weil sie we
der mit den moralischen Wertmaßstäben, die für den internationalen Krieg 
gelten, noch mit der Kasuistik, die bezüglich des Guerillakrieges angewandt 
wird, ausreichend beurteilt werden kann.

FEIL, Ernst — WETH, Rudolf — Hrsg.: D iskussion z u r , ,T heologie d er  
R e v o lu t io n “.
Der Sammelband enthält zum Teil schon veröffentlichte, zum Teil unver- 
öffentliche Beiträge zur Frage über Konformismus oder Non-Konformismus 
der Sozialtheologie. Die Autoren der Artikel sind D avid  A n d reas  Seeb er, 
M artin  L o tz , R ich ard  Shau ll, H elm ut G o llw itze r, Jü rgen  M o ltm an n , R u d o lf  
Weth, E rn st Feil, A r th u r  R ieh , R o lla n d  F. S m ith , P au l L. L ehm ann, W alter 
D irks, Hugo A ssm ann, A ltn e ri B ezerra  de M elo, H elder C am ara, R e in er  
S tru n k .Während man manchmal den Eindruck gewinnt, als ob die Sozialtheo
logie überhaupt nur als Theologie der Revolution zu verstehen sei, wird man 
durch die evolutiv orientierten Meinungsäußerungen wieder etwas beruhigt. 
Aufschlußreich über den Stand der Diskussion ist der Artikel von Seeber. Der 
geistesgeschichtliche Überblick von F e il verdient nicht nur wegen der reichen 
Dokumentation, sondern ebenso wegen des abgewogenen Urteils des Verf. 
besondere Beachtung. Wertvoll ist der dritte Teil des Buches, wo Dokumente 
der Ökumene, der Evangelischen Kirche in Deutschland, Papst Pauls VI. und 
lateinamerikanischer Kreise abgedruckt sind.

ROCK, Martin: C hrist u nd  R evo lu tion .
R. entwickelt hier die Grundgedanken seiner Veröffentlichung „Widerstand 
gegen die Staatsgewalt“ (vgl. Besprechung in Band V, 467) im Zusammenhang 
mit den aktuellen Manifestationen der außerparlamentarischen Opposition. 
Bei aller Anerkennung der Möglichkeit, daß der einzelne Bürger um des 
Gemeinwohls willen zum aktiven Widerstand greift, befürwortet R. eine 
rechtliche Kanalisierung der oppositionellen Tätigkeit.
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MASSEY, Hector J.: L o rd  A c to n ’s T h eo ry  o f  N atio n a lity . RPs
M. zeigt die geistesgeschichtlichen Hintergründe der föderalistischen Staats
konzeption von L o rd  A c to n  auf. Die Zusammensetzung der staatlichen 
Einheit aus verschiedenen, politisch mehr oder weniger eigenständigen 
Nationen sei wesentlich für das politische Denken von L o rd  A c to n  . M. meint 
allerdings, daß bei diesem national geprägten Patriotismus die umfassende 
Einheit des Staates nicht zur Geltung komme. Dennoch sieht er im Gedanken 
der Multinationalität ein Argument zugunsten der Staatseinheit, insofern die 
einzelnen Nationen, wenn ihre naturgegebenen Eigenschaften Anerkennung 
finden, sich leichter in ein übergeordnetes Ganzes integrieren lassen.

5.4.2.1 Die Gewaltenteilung — Allgemeines

VILE, M. J. C.: C on stitu tio n a lism  an d  the S ep ara tio n  o f  Pow ers.
V. bietet einen reich dokumentierten Überblick über die Doktrinen der 
Gewaltentrennung wie auch über deren Praxis. Er entwirft zugleich das Bild 
einer „reinen Doktrin“ der Gewaltentrennung, die er im Sinne eines Modells 
versteht. Die Gewaltentrennung sei wesentlich ein juristisches Instrument, die 
politische Gewalt einzudämmen. Daß die Trennung der Gewalten in drei 
Gewalten vorgenommen worden sei, sei konventionell, habe sich jedoch als 
dem Ziel der Gewaltentrennung am angemessensten erwiesen. V. fordert 
zusätzlich die Trennung der Träger der Gewalt, so daß niemand zugleich in 
mehr als einem Ressort tätig werden könne. V. anerkennt die These des 
politischen Behaviorismus, daß der Prozeß der politischen Entscheidungen 
sich an sich außerhalb der verfassungsrechtlichen Regeln vollziehe. Er ist aber 
der Ansicht, daß man die institutionelle Seite nicht unterbewerten dürfe.

5.4.2.3.2 Regierung

STAMMEN, Theo — Hrsg.: S tru k tu rw a n d e l d e r  m ord ern en  Regierung.
Der zwanzig verstreut veröffentlichte Artikel sammelnde Band will die jüngste 
Phase in der Neubesinnung der verschiedenen Wissenschaften auf das Thema 
der Regierung und des Regierens dokumentieren und den Verlauf der nach 
dem zweiten Weltkrieg in Gang gekommenen Diskussion nachzeichnen. 
Erfreulich ist, daß die original englischen Beiträge von D. N. C hester, A r th u r  
S a lte r  und W. J .  M. M ackenzie ins deutsche übertragen wurden, so daß alle 
hier abgedruckten Artikel in deutscher Sprache veröffentlicht werden 
konnten. Aus den fünf ersten Beiträgen wird ersichtlich, daß die Sachproble- 
rae der Regierung und des Regierens in allen modernen Staaten ähnlichen 
Charakter haben und daß in der Konsequenz dieser Tatsache auch die
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Probleme der wissenschaftlichen Forschung einander verwandt sind. Die 
weiteren Artikel sind staatsrechtliche und politikwissenschaftliche Untersu
chungen mit verschiedenen Themen. Es sei im besonderen auf folgende 
Themen hingewiesen: Die Stellung der Regierung in der modernen Demokra
tie (K a r l H olzam er), Das Verhältnis von Staatschef und Regierung (H erm ann  
von  M angoldt), Der starke Regierungschef und das Parteiensystem (A rn o ld  J .  
H eidenheim er), nicht zuletzt auf den aufschlußreichen Artikel von Wilhelm  
H ennis über die Aufgaben der Regierungslehre.

5.4.2.4 Die richterliche Gewalt

MENGER, Christian-Friedrich: M o d ern er S ta a t u nd  R echtsprechung.
M. zeigt in dieser gedrängt geschriebenen, geschichtlich reich beladenen Studie, 
wie der moderne abendländisch geprägte Staat nicht zuletzt auch konstituiert 
worden ist durch seine dem mittelalterlichen Reich gegenüber veränderte 
Haltung zur Frage, wie der Rechtsuchende sein Recht finden und durchsetzen 
kann. Der momentan aufweisbare Trend, vom Richter die vollkommene 
Gerechtigkeit zu erfahren, paart sich, wie M. zeigt, mit der dem Staat 
gegenüber gehegten Erwartung, er müsse möglichst alle Lebensrisiken 
gesetzlich absichern. Dies heißt aber mit anderen Worten: Auswachsen des 
Rechtsstaates zum Versorgungsstaat einerseits und Herabsinken des Richters 
zum Verwaltungsbeamten.

5.5.7.1 Demokratie — Allgemeines

DAHRENDORF, Ralf: G esellsch aft u nd  D em o k ra tie  in D eutschland.
Das Buch ist 1965 erstmals erschienen und wird nun als Sonderausgabe neu 
angeboten. D. bietet hier eine soziologische Analyse der deutschen Gesell
schaft vom kaiserlichen Deutschland bis zur Bundesrepublik. Durch das Buch 
zieht sich der Gedanke, daß zur echten Demokratie die Öffnung aller 
Institutionen, angefangen bei der Familie, über die Schule und die verschiede
nen sozialen Organisationen bis zum Staat, Voraussetzung ist. D. wirft dem 
deutschen Bürger vor, zu privat zu leben und sich zu wenig dem öffentlichen 
Konflikt zu stellen. Die Integrationsidee der demokratischen Gesellschaft sieht 
D. im offenen Gespräch verwirklicht.

FELDHOFF, Jürgen: D ie P o litik  d er egalitären  G ese llsch aft.
Die Idee eines „demokratischen Despotismus“, die das wissenschaftliche und 
politische Lebenswerk A le x is  de T ocquevilles bestimmte, ist nach F. nicht 
etwa, wie es gewöhnlich geschieht, als seherische Prophezeiung eines 
zukünftigen Totalitarismus zu verstehen, sondern das Resultat einer feinsin
nigen soziologischen Analyse der auf lange Frist freiheitzerstörenden Wirkung
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der egalitären Welt. Von dieser Sicht aus steht im Zentrum der Untersuchung 
die Frage nach den gesellschaftlichen Voraussetzungen der politischen Freiheit 
unter den Bedingungen des Demokratisierungsprozesses.

FLADE, Hermann: D ie C hance d e r  Freiheit.
F. versucht, in universalhistorischer Betrachung dem Werden der Demokratie 
nachzugehen. Zur Deutung kulturgeschichtlicher Entwicklung bedarf er eines 
philosophisch-anthropologischen Unterbaues. Diesen findet er in der Lehre, 
daß alles rationale Handeln des Menschen immer irgendwie, bewußt oder 
unbewußt, einem höchsten Gut zustrebt. Für F. ist damit von vornherein der 
reine „Wandel“ ausgeschlossen. Er nimmt Stellung zugunsten des Entwick
lungsgedankens. Empirisch, d. h. geschichtlich kann er diesen Gedanken 
konkret verfolgen, indem er die immanente Tendenz jeder politischen 
Verfassungswirklichkeit auf eine demokratische Ordnung nachweist. Den 
philosophisch-anthropologischen Unterbau erstellt F. in dem Teil, den er mit 
„Die Prinzipien der repräsentativen Demokratie“ überschrieben hat. Er 
behandelt darin die Natur des Menschen, den Gleichheitsgrundsatz, die 
Gewissensfreiheit und die Kontrolle der Macht. Im darauf folgenden Teil kann 
F. dann die historische Entwicklung aufzeigen, die den im Wesen des 
Menschen liegenden Aspirationen im Sinne der Demokratie zur Entfaltung 
verhalfen. Entscheidend sind hier die Ausführungen über „die pluralistische 
Demokratie als Ergebnis einer folgerichtigen Entwicklung der Gesellschaft“. 
Den abbauenden Einfluß, den die demokratischen Gesellschaften auf andere, 
nicht demokratisch orientierte Kulturkreise ausüben, behandelt F. im letzten 
Teil.

KIRCHHEIMER, Otto: P olitisch e H errschaft.
Die Broschüre enthält fünf Aufsätze, die alle im Grunde um das gleiche 
Problem kreisen: Bis zu welchem Grade ist die rechtliche Verfassung des 
Staates verwirklicht? K. nimmt unter dem Gesichtspunkt dieser Frage die 
deutsche Verfassungsgeschichte und Verfassungswirklichkeit in fünffacher 
Abwandlung unter die Lupe: Legalität und Legitimität, Restriktive Bedin
gungen und revolutionäre Durchbrüche, Deutschland oder Der Verfall der 
Opposition, Privatmensch und Gesellschaft, Über den Rechtsstaat. Während 
der erste Artikel bereits 1932 geschrieben wurde, datieren die anderen vier aus 
der Zeit von 1965 bis 1967.

LEHNE, Friedrich: D em o k ra tie  oh n e Illusionen .
Die aus Vorträgen entstandene Broschüre behandelt, methodisch von der 
Staatsphilosophie geprägt, in allgemein verständlicher Weise Grundfragen der 
Demokratie: Begriff und Sinn der Demokratie, intermediäre Gewalten 
(Parteien, Verbände, öffentliche Meinung), Volksvertretung, Föderalismus, 
Rechtsordnung, politisches Engagement.
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5.5.7.4 Wahlen — Wahlrecht — Wahlsystem

HERMENS, Ferdinand A.: D em o k ra tie  o d e r  A n a rch ie?
Das in der amerikanischen Originalausgabe 1941, in der ersten deutschen 
Übersetzung 1951 erschienene, nun in zweiter Auflage herausgegebene Buch 
zeigt an verschiedenen Beispielen die Nachteile und sogar verheerenden Folgen 
der Verhältniswahl. H. weist nach, daß mit dem Proporz zwar jedem das Seine 
gegeben wird, aber dem Ganzen nichts, daß also eine demokratisch gewählte 
funktionsfähige Regierung im Sinne einer von sittlichem Engagement für das 
Gemeinwohl getragenen Entscheidungsinstanz nicht zustandekommt.

KAACK, Heino: Z w ischen  V erh ä ltn isw ah l u n d  M ehrheitsw ah l.
K. versteht es, in einfacher Sprache präzis und allseitig die staatspolitischen 
Zwecke des Wahlrechts und die bei seiner Realisierung zu berücksichtigenden 
Wahlrechtsmaßnahmen darzustellen. Eine genau zu bestimmende Norm für die 
Chancengleichheit gebe es nicht, denn aufgrund der Konstellation des 
Parteiensystems ergeben sich von den numerischen Verhältnissen unabhängige 
Auswirkungen, welche die Stabilität des Parteiensystems und somit des 
Regierungssystems in Frage stellen (Disfunktionalitäten). K. macht daher 
einen eigenen Vorschlag, den er als „funktionalisierte Verhältniswahl“ 
bezeichnet.

5.5.7.6 Parteien

FLOHR, Heiner: P arteip ro gram m e in d e r  D em ok ratie .
In dem Untertitel „Ein Beitrag zur Theorie der rationalen Politik“ dieser als 
Habilitationsschrift an der Kölner Universität eingereichten Veröffentlichung 
könnte der Leser zunächst einen Anklang an die P op p ersch e Rationalität zu 
finden glauben. Doch ist für F. die Rationalität alles andere als die formale 
Methodologie Poppers. Politisches Handeln ist für F. zielgerichtetes Handeln 
aus Wertentscheidung heraus. Die politischen Parteien sollen wertgeladene 
Entwürfe des Gemeinwohls und der auf die Verwirklichung des Gemeinwohls 
zielenden Maßnahmen erstellen. Wertentscheidung hat aber für F. nicht den 
Sinn von Weltanschauung. Gegenüber der Weltanschauungspartei äußert sich 
F., wenngleich in dem betreffenden Zusammenhang nur auf deutsche 
Verhältnisse bezogen, sehr kritisch (63 f.). Die Rationalität kommt nach F. im 
politischen Handeln durch eine klare Sicht und äußere Manifestation der 
Werte und Mittel der Wertverwirklichung zum Ausdruck. F. verlangt klare 
Parteiprogramme im allgemeinen und für die Wahlkampagne klare Regierungs
entwürfe im besonderen. In der allseitigen Durchsichtigkeit und in der offenen 
Darstellung aller Konsequenzen solcher Programme sieht F. die Grundbe
dingung für die Rechtfertigung der Anwerbung von Parteimitgliedern und
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Wählern. Er berührt damit einen Gedanken, den W ilhelm  H ennis mit dem 
Ausdruck „Vertrauen“ verbindet. Ohne die von F. geforderte programmkon
forme Politik ist das Vertrauen in die Parteien nicht möglich. Die Konzeption 
der Partei, wie sie F. hier vorlegt, gibt auch Anlaß, das Problem der 
Parteifinanzierung, das durch das Bundesverfassungsgericht (Juli 1960) 
entschieden worden ist, neu zu überdenken (vgl. 87). Aus der Forderung einer 
vonseiten der Parteien programmatisch formulierten Politik folgt für F. die 
Befürwortung der Einparteienregierung als Bedingung der rationalen Politik 
und im Gefolge davon die Stellungnahme zugunsten des Zweiparteiensystems 
und des Mehrheitswahlrechts.

5 . 5 . 1 . 1  Das Spiel der demokratischen Kräfte

LUCHSINGER, Fred — KÜNZLI, Arnold — BECK, Marcel: O pposition .
Den Autoren geht es um die Stellung der außerparlamentarischen Opposition 
in der modernen Demokratie. Während L uchsinger mehr im Sinne der 
Beruhigung den Akzent auf Versachlichung der Diskussion legt, möchte 
K ün zli die Korrekturaufgabe der außerparlamentarischen Opposition inner
halb einer auf Konkordanz eingestellten Demokratie beleuchten. Er betont 
allerdings, daß die Kritik allein nicht genüge, daß die Opposition vielmehr 
konstruktive Vorschläge bereit halten müsse. Bermerkenswert sind die 
Ausführungen von B eck über den außerparlamentarischen Kompromiß, der in 
dem sog. Vernehmlassungsverfahren praktiziert wird. Er zeigt deutlich, daß 
hier im Vorfeld des Parlaments politische Entscheidungen vorfabriziert 
würden und die öffentliche Kritik zum Schweigen gebracht oder gedämpft 
werde.

5.5.8 Kolonialstaat — Kolonialismus — Entkolonisierung

MERLE, Marcel — dir.: Les Eglises ch rétien n es e t  la d éco lon isa tion .
Nach der Absicht des Herausgebers sollten die verschiedenen Mitarbeiter 
dieses Bandes die Haltung der christlichen Kirchen im Hinblick auf die 
staatliche Selbständigwerdung von bisher abhängigen Kolonialgebieten be
schreiben. Die einzelnen Autoren fassen aber das Thema durchweg noch etwas 
allgemeiner, indem sie auch die Einstellung der missionierenden Kirchen zu 
den autochtonen Kulturen und zur wirtschaftlichen Selbständigkeit der 
Kolonialgebiete in Betracht ziehen. Dies mit Recht aus dem Grunde, weil eine 
echte politische Selbständigkeit durch eine sozial-kulturelle Eigenständigkeit 
vorbereitet werden sollte. Zwei umfangreiche Artikel über den Vatikan und 
den Protestantismus im Verhältnis zur Frage der Dekolonisierung geben einen 
imposanten Einblick in die missionarische Tätigkeit im Laufe der Jahrhunder
te. Dann folgen Einzeluntersuchungen über die Tätigkeit von nationalen
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Kirchengemeinschaften in den Missionsgebieten (Frankreich, Deutschland, 
Holland, Belgien, England, Amerika und Portugal). Die gründlichen Studien 
dürften den Beweis erbringen, daß die Kirchen grundlegend die Dekolonisie
rung vorbereitet haben.

6.1.1 Allgemeines zur Außenpoltik und zu den internationalen Beziehungen

ATWATER, Elton -  FÖRSTER, Kent -  PRYBYLA, Jan S.: W orld Tensions. 
Ausgehend von der Erkenntnis, daß Politik nicht von Spezialisten allein 
bewältigt werden kann, weil es hier immer um allgemein menschliche 
Probleme geht, will dieses Buch in die Grundprobleme der internationalen 
politischen Konflikte und ihres Ausgleichs einführen, um von dort her 
überhaupt erst eine Spezialisierung im politischen Bereich zu ermöglichen. 
Besonderer Wert wurde daher auf eine interdisziplinäre Erfassung der 
Probleme gelegt. In ihrer Darstellung der Komplexität der internationalen 
Politik gehen die Autoren im wesentlichen von der heutigen Weltlage aus. In 
jedem Kapitel folgt einer allgemeinen Einführung in die jeweiligen Probleme 
eine Darstellung der verschiedenen Meinungen.

BALL, George W.: D iszip lin  d e r  M acht.
Der Verf., Botschafter der USA vor den Vereinten Nationen, ehemaliger 
stellvertretender Außenminister der beiden Präsidenten Jo h n  F. K en n ed y  und 
L y n d o n  B. Jo h n so n , bietet in diesem Buch mehr als nur die faszinierenden 
Memoiren eines Außenministers. Er entwirft zugleich eine politische Ethik der 
internationalen Beziehungen. B.s Anliegen ist die Humanisierung der 
internationalen Beziehungen zur Begründung eines echten Friedens. Das 
betont ethische Ziel wird aber von ihm in engem Kontakt mit der politischen 
Realität gesehen. Instruktiv sind besonders die Kapitel über das Verhältnis der 
Vereinigten Staaten zu den Entwicklungsländern und zu den Staaten hinter 
dem Eisernen Vorhang. Mit Interesse liest man die abgewogenen Äußerungen 
über die Kolonialpolitik Portugals zu Angola und Mozambique: „Es ist leicht, 
Portugal zu raten, es solle der Aufforderung des afro-asiatischen Blocks folgen 
und die sofortige Unabhängigkeit für seine afrikanischen Territorien erklären. 
Doch diese vereinfachende Betrachtungsweise übersieht die Tatsache, daß die 
Führer der Aufstandsbewegung überwiegend aus zwei Stämmen kommen, von 
denen jeder eine unpopuläre Minderheit in seinem eigenen Territorium ist. 
Und jeder Anstrengung dieser Männer, die Vorherrschaft über die anderen 
Stämme, von denen viele von den Portugiesen bewaffnet wurden, geltend zu 
machen, würde sehr schnell ein Bürgerkrieg folgen“ (261).

CZEMPIEL, Ernst-Otto — Hrsg.: D ie L ehre von  den  in te rn atio n a len  B ezie
hungen.
Der Sammelband enthält dreizehn bereits anderweitig veröffentlichte Artikel 
über die Wissenschaft der internationalen Beziehungen, davon zwölf in
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englischer und einer in französischer Sprache. Der Herausgeber begründet die 
Veröffentlichung in der Originalsprache damit, daß, wer sich für internationale 
Beziehungen interessiere, zumindest diese beiden Sprachen beherrschen müsse. 
Die Einleitung ist beachtenswert, da C. sowohl den Gegenstand der 
Wissenschaft der internationalen Beziehungen als auch die Methode des 
Zugangs zum Gegenstand darstellt, wenigstens in der Weise, daß man die 
Diskussionspunkte erkennt und entsprechend auch die Autoren der Artikel 
systematisch zu lokalisieren versteht. Mit Recht gibt C. dem Begriff der 
internationalen Beziehungen einen tieferen Inhalt, als er in dem Begriff der 
Außenpolitik als einer Form der Diplomatie liegt. Er beschließt in die 
internationalen Beziehungen den Frieden als Intention mit ein. Die wertvolle 
Bibliographie am Schluß des Werkes ist sachlich entsprechend der Nominie
rung der Probleme, wie sie C. in der Einleitung vorgenommen hat, aufgeteilt.

KREKELER, Heinz L.: D ie A u ß en p o litik .
K.s Veröffentlichung ist ein allseitig informierendes Handbuch der Außenpoli
tik. Nach einer allgemeinen Einführung in die Struktur der Demokratie 
behandelt er die verschiedenen Faktoren, die die Außenpolitik bestimmen, 
stets mit dem Blick auf die Entscheidung, welche der Außenpolitiker zu fällen 
hat. Zentrale Bedeutung haben hierbei die Ausführungen über die Prioritäten 
bei den internationalen Beziehungen (110-137).

NETTL, J. P. — ROBERTSON, Roland: In te rn a tio n a l S ystem s an d  the  
M o d ern iza tio n  o f  S ocieties.
Entgegen dem stark wirtschaftswissenschaftlich geprägten Begriff von 
Modernisierung und Entwicklung streben die Verf. eine soziologische Sicht an, 
indem sie die gesamte soziologisch feststellbare Wert- und Normenwelt 
mitaufnehmen in die Frage der Modernisierung. Von hier aus gewinnen sie 
auch den Standpunkt, die Entwicklung der sozialen Beziehungen zwischen 
einem selbständig gewordenen Kolonialland und dessen Mutterland zu 
erklären und zugleich gewisse Beurteilungsmaßstäbe zu gewinnen, gemäß 
welchen ein als modernisiert anzusehendes Land international integrierfähig 
ist.

6.1.8 Kirche und Staat

PLASSMANN, Engelbert: S taa tsk irch en rech tlic h e  G ru n dg ed anken  d e r  d e u t
schen K an o n is ten  an  d e r  Wende vom  18 . zum  19 . Ja h rh u n d ert.
Diese gründliche Dissertation gibt die Argumente zweier grundsätzlicher 
Interpretationen des Verhältnisses von Kirche und Staat wieder: die 
staatskirchliche Auffassung als Umkehrung der alten kurialkirchlichen Lehre 
von der potestas indirecta der Kirche über das Weltliche und die Lehre von der 
freien Kirche. Das Buch hat nicht nur geschichtlichen Wert, sondern bietet
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reiches Material zum Problem des Ursprungs der staatlichen und der 
kirchlichen Gewalt, der Religionsfreiheit, des Zweckes des Staates und der 
Kirche.

6.2.1 Allgemeines und Grundsätzliches über Krieg und Frieden

BAHR, Hans-Eckehard — Hrsg.: W eltfrieden  a n d  R evo lu tio n .
Das gemeinsame Anliegen der Verf. der Beiträge ist die Überwindung des 
Gedankens, daß durch Krieg oder Abschreckung Friede erzielt werden könne. 
Im Zentrum der fast durchweg marxistisch orientierten Kritik steht die 
Außenpolitik der USA, die christliche Theologie und das politische Verhalten 
der christlichen Kirchen, besonders des Vatikans.

KRIPPENDORF, Ekkehart — Hrsg.: F ried en sforschu n g.
Das Sammelwerk zeigt wie kaum ein anderes Buch die Wege auf, wie die 
Politik des Friedens Gegenstand echter wissenschaftlicher Untersuchung 
werden kann. Es enthält 24 anderweitig schon veröffentlichte (aber zugleich 
auf den heutigen Stand der Literatur gebrachte) Aufsätze und Exzerpte aus 
einschlägigen Büchern. Diese sind in fünf Teilen systematisch geordnet: Krieg 
als Konfliktfall, Aggressivität und Krieg, die Rüstungsgesellschaft und ihre 
Interessen, Lösung internationaler Konflikte, Wege der Friedensforschung. Die 
tragende Idee des ganzen Werkes ist die Erkenntnis, daß die kriegerische 
Auseinandersetzung keine Lösung des Konfliktes sein könne. Dies wird 
eindeutig bewiesen durch Darstellung der destruktiven Reichweite der 
technischen Mittel. Anhand minutiöser soziopsychologischer Analysen wird 
auch die Wirkungslosigkeit der Abschreckung aufgedeckt. Es wird deutlich, 
daß die Angst vor dem möglichen Angreifer künstlich genährt wird, nicht 
zuletzt auch aus wirtschaftlichen Interessen. Da die gegenseitige Abschreckung 
ins Unendliche steigt, bleibt im Grunde nur die Überlegung, inwieweit 
unilaterale Abrüstung dem Ziel des Friedens dienen kann. In diesem 
Zusammenhang sind die sorgfältigen Analysen einzelner typischer Konflikts
fälle beachtenswert (Kennedy-Experiment, Kuba-Krise, Korea). Auch die 
Wirksamkeit der gewaltlosen Aktion wird einer Prüfung unterzogen. Gewiß 
klingt überall eine Wertentscheidung durch, daß es nämlich besser ist, „so“ zu 
leben, als überhaupt nicht zu leben. Daraus wird aber kein blinder Pazifismus 
gemacht. Vielmehr wird mit allem Ernst rational abgewogen zwischen dem, 
was wir mit der Vorbereitung auf einen möglichen Krieg opfern, sogar 
riskieren, und dem, was wir, ohne utopische Optimisten zu sein, mit aller 
Wahrscheinlichkeit durch vorgreifende Friedenshandlungen erreichen werden.

LA PAIX INDESIRABLE?
Das Buch enthält den Forschungsbericht einer Gruppe amerikanischer 
Soziologen. M. F raga Irib a rn e  hat in seiner Schrift „Guerra y conflicto social“
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(vgl. Besprechung in Band III, 499) den reinen Pazifisten einen Menschen ohne 
Frieden genannt. Der politische Realist, der im Krieg ein nicht völlig 
ausrottbares Übel sieht, macht aber den Krieg nie zum Ziel politischen 
Handelns, sondern kalkuliert ihn lediglich ein als eine mögliche Störung der 
Ordnung. In dieser soziologisch-wirtschaftswissenschaftlichen Untersuchung 
des amerikanischen Forscherteams erscheint aber der Krieg als ein notwendi
ges Mittel zur Rettung aus den wirtschaftlichen und sozialen Problemen der 
Wohlstandsgesellschaft. Wir „brauchen“ den Krieg, weil wir sonst das 
Bevölkerungsproblem nicht lösen, wir „brauchen“ ihn, weil wir gar nicht 
wüßten, wie wir eine friedliche Wirtschaftspolitik der Expansion betreiben 
sollten, wir „brauchen“ ihn (darauf macht G alb raith  in seinem Vorwort auf
merksam), damit die Regierung jene sozialen Ziele stecken kann, an die sie 
schuldhafterweise wohl nie denken würde, wenn die Dinge friedlich verliefen. Das 
Buch scheint eine Bestätigung der These von K a rl M arx  zu sein, daß der Krieg 
eine der Bedingungen für den Erfolg des Kapitalismus sei. Die Autoren sind keine 
Marxisten. Das Resultat ihrer Untersuchung ist nicht ideologisch geprägt. Sie 
haben lediglich das sozialpsychologische Verhalten der Menschen und ihrer 
Regierungen untersucht, um festzustellen, ob der Krieg ein entbehrliches 
Element in der Entwicklung der Gesellschaft, näherhin der amerikanischen 
Gesellschaft, sein könnte. Das Resultat ist niederschmetternd: der Krieg ist 
notwendig. Er wird als notwendig bezeichnet, nicht etwa, weil die Autoren 
ihn als nicht verwerflich ansehen würden, sondern weil die Menschen der 
freien Gesellschaft, wie sie nun einmal sind, nicht anders zur Vernunft zu 
bringen seien. Dennoch stimmt etwas in dieser Rechnung nicht. Irgendwo 
befindet sich ein unmenschlicher Gedanke. Er liegt in der positivistischen 
Mißkennung der sittlichen Kraft menschlichen Wollens. Ein Analogon hierzu 
ist die von den Volkswirtschaftlern aus der „Erfahrung“ abgelesene Be
hauptung, daß bei aller Kapitalisierung die Wirtschaft nur durch Vergeudung 
im Konsum vorankomme und daß der Abstand zwischen entwickelten und 
unterentwickelten Ländern trotz der Entwicklungshilfe immer bleibe, sogar 
größer werden müsse, daß also das Bemühen um Gerechtigkeit auf dieser 
Welt unrealistisch sei.

POSSONY, Stefan T.: Z u r B ew ältigung d e r  K riegsschu ld  frage.
Wenn man Titel und Inhaltsverzeichnis dieses Buches überschaut und auf 
Begriffe wie Kollektivschuld, Selbstverteidigung, Präventivkrieg usw. stößt, 
dann denkt man unwillkürlich, warum diese lange begrabenen Themen wieder 
hervorgeholt werden. Begibt man sich aber ernstlich an die Lesung, dann ist 
man vom Text förmlich gefesselt. Das Anliegen P.s ist ein ganz anderes, als 
man gewöhnlich in den Publikationen über Berechtigung und Nicht-Berechti
gung zum Krieg feststellt. Er verteidigt weder die Berechtigung zum Krieg 
noch den Pazifismus, sondern will die vielfältig verstrickte, sozialethische, 
völkerrechtliche und nicht zuletzt auch geschichtlich bedingte Problematik 
aufweisen, die jedes Zu-Gericht-sitzen über einen der Kriegspartner verbietet.
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P. analysiert die geschichtlichen Hintergründe der beiden Weltkriege. Er geht 
den sozialen und politischen Werturteilen nach, welche im Laufe der 
Geschichte das Urteil über den gerechten und ungerechten Krieg bestimmt 
haben. Hierin liegt für den Sozialethiker ein unabschätzbarer Wert dieses 
Buches. Kriegsschuld als völkerrechtlich judiziabler Tatbestand gibt es nicht, 
wie P. eindringlich beweist. Auch die Verurteilung des Angriffskrieges bedeute 
im Grunde ein rechtlich wie moralisch undurchführbares Verbot, weil sie, 
wenn logisch durchdacht, auf ein unhaltbares totales Kriegsverbot hinausliefe. 
Der eigentliche Angreifer könne sich auf dem Wege der Provokation als 
Verteidiger verkleiden. P. lichtet das Dunkel der Konspiration zwischen 
Regierungen, Geheimdiensten, revolutionären und nationalistischen Organisa
tionen. Das Buch ist eine vortreffliche politische Ethik des Krieges, wie er 
heute gesehen werden muß, d. h. eine politische Ethik, die sich nicht in 
normativen Ratschlägen ergeht, sondern von hoher Wertschau aus die 
politische Wirklichkeit in die Normenlogik einbaut.

RISSE, Heinz Theo — LEHMANN, Reinhold: Den F ried en  p lanen.
Die Schrift enthält Referate und Diskussionsbeiträge des 10. Internationalen 
Kongresses der katholischen Friedensbewegung Pax Christi in Speyer, 
November 1968. Lösungen für die schwierige Frage einer vom christlichen 
Geist getragenen Friedenspolitik konnte man nicht erwarten. Dagegen wird 
die Problematik sehr deutlich, und zwar kommt sie sowohl in den Referaten 
als auch in den Diskussionen durch zwei nuancierte Positionen zum Ausdruck: 
einerseits die Forderung, um des Friedens willen durch ein gewisses 
Nachgeben sich mit den historischen Gegebenheiten abzufinden (z. B. durch 
Anerkennung der DDR), andererseits die Überlegungen, daß die politische 
Klugheit ein sorgfältiges Abwägen der Reaktion der anderen Nation bzw. ihrer 
Regierung verlangt, so daß weniger an eine Friedenspolitik als vielmehr nur an 
eine Regelung der Konfliktsituationen zu denken ist.

STARKE, J. G.: A n  In tro d u c tio n  to the Scien ce o f  Peace ( iren o lo g y).
St. gibt einen allseitigen Überblick über die Friedenswissenschaft: ihr Objekt, 
günstige und ungünstige Bedingungen des Friedens, soziologische Umwelt des 
Friedens, Erhaltung und Wiedergewinnung des Friedens, Friede und Abrü
stung, rechtliche Institutionen des Friedens, Friede und Koexistenz. Aus der 
Erörterung der Definition des Friedens geht deutlich hervor, wie schwierig es 
ist, diese Wissenschaft ohne ein Mindestmaß an Werturteilen in Angriff zu 
nehmen. St. erklärt, daß derjenige, der sich mit dieser Wissenschaft befassen 
will, weder pessimistisch noch optimistisch eingestellt sein darf. Für den 
Pessimisten verwandle sich die Friedenswissenschaft in die Lehre von der 
zyklischen Wiederkehr von Kriegen. Für den Optimisten würde sie zu einer 
reinen Normenwissenschaft.
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ZAHN, Gordon C.: War, C onscience an d  D issent.
Z., selbst Kriegsdienstverweigerer im zweiten Weltkrieg, verteidigt den 
Pazifismus und logischerweise auch die unilaterale Abrüstung als die vom 
Christentum heute geforderte Haltung in der Kriegsfrage. Er erklärt 
ausdrücklich, daß es sich hierbei nicht nur um eine Normenaussage handle, 
sondern um eine Realsicht, da der Haltung des gewaltfreien Widerstandes eine 
größere Wirksamkeit zuzuschreiben sei als der kriegerischen Haltung. Kritik 
übt der Jesuit Z. am Verhalten der kirchlichen Obrigkeit während des letzten 
Krieges.

6.2.2. Einzelfragen des Krieges 

PROBLEMES DE LA PAIX Ä L’fiRE ATOMIQUE.
Eine französische Übersetzung der von der niederländischen Sektion der „Pax 
Christi“-Bewegung veröffentlichten Schrift „Met Pacem in Terris onderweg“ 
(1965). Darin soll zum Ausdruck kommen, wie die Sektion ihre Aufgabe in 
der Verwirklichung des internationalen Friedens sieht. Vom politisch-ethi
schen Gesichtspunkt aus sind die Ausführungen über die Abrüstung besonders 
lesenswert, weil sich am Problem der Abrüstung die Unterscheidung in 
realistische und idealistische Denkweise am klarsten manifestiert. Die Autoren 
sind der Auffassung, daß man bei aller Liebe zum Frieden doch immer 
zugleich auch das Verhalten derer zu beachten habe, mit denen man Frieden 
wünscht. Es sei darum utopisch und dem Frieden wenig nützlich, wenn man 
einseitig abrüste, wenn die andere Nation daraus nur den Vorteil besserer 
Rüstung zu ziehen gedenke.

ROSE, Steven — Hrsg.: G e fa h r aus d e r  R eto rte .
Das Buch, dessen Originalausgabe unter dem Titel „CBW — Chemical and 
Biological Warfare“ 1968 in London erschienen ist, gibt einen Bericht über die 
Zusammensetzung und Wirkung der chemischen und biologischen Waffen wie 
auch über ihren bisherigen Einsatz in Kriegen. Von grundsätzlichem Interesse 
sind die Beiträge zum ethischen Problem, J .  H. H um phrey behandelt die 
Frage, mit welchen Maßnahmen der Einsatz dieser grausamen (und übrigens 
zugleich finanziell billig herstellbaren) Mittel verhindert werden könne. Der 
Verf. meint, daß, wenn alle Völker der Welt dem Genfer Protokoll von 1966 
beiträten, immerhin einiges erreicht wäre, wenngleich es in Spannungs- und 
Kriegszeiten immer wieder Vorkommen könnte, daß dieses oder jenes Land 
des Vertragsbruchs bezichtigt würde. Um dem Gebrauch von solch unmensch
lichen Kriegsmitteln einen wirksamen Riegel vorzuschieben, müßte man aber 
bereits bei der Forschung einsetzen. Dieser Gedanke wird von V .W .S id el, der 
sich mit der ärztlichen Standesmoral befaßt, noch stärker unterstrichen: 
„Letztlich und für meine Begriffe wird der Arzt den moralischen Anforde
rungen seines Berufes wohl dadurch am besten gerecht werden, daß er seine
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Mitarbeit an geheimen Forschungsprojekten im allgemeinen und an solchen 
der biologischen Rüstung im besonderen strikt ablehnt und darüber hinaus 
seinen Protest gegen solche Vorhaben vernehmlich artikuliert“ (201). In 
ähnlichem Sinne erklärt sich C. F. P o w e ll bezüglich der Verantwortung des 
Wissenschaftlers.

7.1 Die überstaatliche Gemeinschaft — Allgemeines

CAMPAGNOLO, Umberto: L a p a ix , une idée révo lu tion n aire .
C. entwirft nach kritischer Analyse der UNO das Bild eines Weltstaates, dessen 
Autorität nicht mehr nach politischen, sondern sozialen und kuturellen 
Gruppierungen erstellt wird.

TOYNBEE, Arnold J.: M en sch h eit — w o h e r u n d  w o h in ?
Der Geschichtsphilosoph T. sucht aus den Erfahrungen der Vergangenheit 
Verhaltensweisen für die Zukunft zu gewinnen, ln der Überzeugung, daß es 
eine einzige Menschennatur gibt, deren Charakteristika sich aus der Geschichte 
aufweisen lassen, erkennt er auch einen einzigen Sinn der Geschichte, die zu 
meistern der augenblickliche Mensch die Kraft verloren zu haben scheine. Die 
Beherrschung der Atomkraft, die gewaltige Bevölkerungsexplosion, die 
wachsende Verstädterung, die steigende Mechanisierung von Leben und 
Arbeit, der Mißbrauch von übermäßigem Reichtum und allzuviel Freizeit seien 
Sturmzeichen der drohenden Selbstvernichtung der Menschheit. Die schwer
wiegenden Probleme sind gemäß T. nur durch radikalen Bruch mit 
liebgewonnenen Institutionen und eingefleischten Gewohnheiten (Krieg, 
Stammes- und Rassedenken, Nationalismus, Individualismus, ungehemmte 
Fortpflanzung usw.) zu lösen. Unsere Generation sei aufgerufen, mit diesen 
Ideologien und Gewohnheiten zu brechen. T. sieht nur in einer weltumspan
nenden Organisation, in einem föderalistischen Weltstaat, die Grundlage für 
eine wirksame Lösung.

8. „Die politische Frage“

EBERT, Theodor: G e w a ltfre ie r  A u fstan d .
In einer Zeit, in welcher die Literatur über die theologische Berechtigung der 
Revolution wie eine Sturmflut ansteigt, ist die Überlegung, welche Art von 
Revolution überhaupt noch echte Chancen zur politischen Neuordnung hat, 
von höchster Dringlichkeit. Ist es der bewaffnete oder der unbewaffnete 
Aufstand? Die These M. K. G andhis, daß die Eskalation gewaltfreier 
Maßnahmen einen vollwertigen Ersatz für den bewaffneten Aufstand darstelle, 
wird in diesem Buch anhand einer Reihe von Beispielen dargestellt und 
erwiesen. E. ist sich hierbei bewußt, daß man keine allgemeine Theorie des
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gewaltfreien Aufstandes schreiben kann, weil die Methoden je nach der 
Situation wechseln. Dennoch ließen sich Grundzüge und gewisse Klugheits
prinzipien beschreiben, die allen Handlungen dieser Art eigen seien. Die 
Kampfmethoden werden bis ins einzelne geschildert und ihr Erfolgsgrad 
abgemessen. Allerdings stellt der kampffreie Aufstand an die Aufständischen 
sehr hohe Anforderungen. Ganz offenbar hegt im kampffreien Aufstand mehr 
moralische Kraft als im direkten Waffeneinsatz. Andererseits ist aber der 
Erfolg des kampffreien Aufstandes von einer viel breiteren und zugleich 
tieferen Vorbereitung abhängig als der bewaffnete Aufstand. E. belegt diesen 
Gedanken mit dem Zitat G an d h is: „Wenn mich jemand fragt, wann und wie 
dieser Kampf enden mag, kann ich die Behauptung aufstellen: Wenn der 
gesamte indische Bevölkerungsteil männlich der Prüfung standhält, wird das 
Ende nahe sein“ (143).
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