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RATIONALISIERUNG UND REELLE SUBSUMTION 

uberlegungen zu den Arbeiten des Frankfurter  I n s t i t u t s  f ü r  Cozial- 

forschung 1970 b i s  1980 

Rudi Schmiede 

1 .  Die r e e l l e  Subsumtion de r  Arbei t  un te r  das Kapital 

Die Arbeiten des I n s t i t u t s  fiir Sozialforschung i m  vergangenen Jahr- 
zehnt e r s t r eck t en  s i ch  auf den e r s t e n  Blick auf verschiedene. i n  
ihrem Untersuchungsgegenstand durchaus heterogene Themenbereiche: 
Sie  beschäf.tigten s i c h  m i t  den informellen und i n s t i t u t i o n e l l e n  
Regelungen des Klassenkonfliktes und ihren  Trägern, den Betriebs- 

r ä t en  und Gewerkschaften; m i t  d e r  Entwicklung, Veränderung und Re- 
organisat ion von Arbeitsbedingungen, Technik und Produktionspro- 

zessen; m i t  d e r  Strukturierung und Verschiebung von Klassenverhält- 
n i ssen  und darauf bezogenen BeMlOtseinsph3nomenen; m i t  der  Frauen- 

a r b e i t  a l s  Lohn- und Hausarbeit und ihren  Auswirkungen auf d i e  W i -  

de rs tandskraf t  der  Betroffenen; sch l ie l l l i ch  wurde m i t  bildungs- 
und erziehungssoziologischen Studien an einen früheren Themen- 

schwerpunkt der  I n s t i t u t s a r b e i t  angeknüpft. ( I  ) 
Der thematische wie theore t i sche  Schwerpunkt der  Arbeiten Zag je- 
doch auf de r  Analyse der  Ges ta l t  mid der  Skonomischen, techno1.0- 
gischen, organisator ischen,  i n s  t i t u t r o n e l l e n  und soz i a l s  trzk tu re l -  
l en  Bedingungen und Widerspriiche de r  Lohnarbeit i n ,  entvickel ten 
Kapitalismus, Hierilber en ts tand  e ine  theore t i sche  Debatte, d i e  
s i ch  vor allem an der  Theorie von Alfred Sohn-Rethel o r i e n t i e r t e ,  
jedoch auch Anknüpfungspunkte an d i e  h i e r  zur Diskussion stehen- 
den Theorien von Marx, Weber und der  Kri t ischen Theorie themati- 
s i e r t e  oder unthematis ier t  en thä l t .  

Der generel le  Strukturvandel de r  Lohnarbeit, den Marx a l s  den Über- 

gang von der  nur  formellen zur  auch r e e l l e n  Subsumtion der  Arbeit 
un t e r  das Kapital  bezeichnete, l ä ß t  s i ch  h i s to r i s ch  s e i t  dem Ende 

des vorigen Jahrhunderts da t ie ren .  Er begann a l s  Reaktion 6es Ka- 

p i t a l s  auf d i e  m i t  der 'Großen Depressfonc einhergehende Verwer- 
tungskrise  und äußer te  s i c h  in massiven Einsatz  von fixem Kapital.  
Der wesentliche Inha l t  d ieses  ?*hcrcazgs bestznb dari:?, daß Gas Ka- 

p i t a l  s i c h  den d i ~ e k t e a  Zugrif? auf Eir-satz und Xutzung Ger leben-  
eigen Arbe i t skraf t  erkämpfte urid s i che r t e ,  den e s  zuvor 1 1 ~ s  j x,dl- 



r e k t  m i t t e l s  des  Lohnsystems ode r  d i r e k t e r  Zwangsmaßnahmen h a t t e  

durchsetzen können. Diese Subsumtion - von Taylor  i n  s e i n e r  Dok- 
t r i n  d e r  ' w i s s e n s c h a f t l i c h e n  Be t r i ebs f i ih rungq  k o n z e p t u a l i s i e r t  

und i n  d i e s e r  Form b i s  heu te  i n  i h r e n  P r i n z i p i e n  maßgeblich - e r -  
f o l g t e  durch d i e  Umwandlung d e r  B e t r i e b s w i r t s c h a f t  i n  e i n e  neue 

m a t e r i e l l e  Ökonomie d e r  Z e i t ,  m i t t e l s  d e r e r  d i e  Funktionen d e r  Ma- 
s c h i n e r i e  und d e r  lebendigen A r b e i t  nach e i n h e i t l i c h e n  Zeitmaß- 
Stäben k o o r d i n i e r t  und kommensuriert werden. Obers t e s  Z i e l  d e r  
zeitökonomischen B e t r i e b s o r g a n i s a t i o n  i s t  e s ,  durch d i e  Einpassung 
d e r  lebendigen A r b e i t  d i e  r e i b u n g s l o s e  Funktion d e r  masch ine l l en  
Produktion zu s i c h e r n ,  da  davon d i e  Gesamtproduk t iv i t ä t  und - we- 
gen d e r  hohen f i x e n  Kosten - auch d i e  P r o f i t a b i l i t ä t  abhängen. Der 
Gesamtproduktionsprozeß wird dadurch zum in te rdependen ten  Verbund- 
mechanismus, d e r  n i c h t  mehr b e l i e b i g  d e r  Marktnachfrage  angepaßt  
werden kann, sondern wegen d e r  F ixkos tenbe las tung  p roduz ie ren  
( ~ r o d u k t i o n s -  und Produk t i v i t ä t s z w a n g )  . Die Zeitökonomie nuß je- 
doch a l s  'Ökonomie d e r  r e e l l e n  Subsumtion1 den marktbestimmten Ver- 
wertungsbedingungen un te rgeordne t  b l e i b e n  (Sohn-Rethel s a h  i n  i h r  
f r ü h e r  d i e  B a s i s  e i n e r  neuen, f r e i  v e r g e s e l l s c h a f t e t e n  Ökonomie). 

Die lebendige  Arbe i t  wird  i n  diesem Prozeß i n  i h r e  B e s t a n d t e i l e  
z e r l e g t ,  das  Produkt ionswissen beim Management k o n z e n t r i e r t ,  d i e  
Arbei tse lemente  werden z e i t l i c h  und p r e i s l i c h  normie r t  und a l s  Vor- 

gabe an d i e  A r b e i t e r  zurückgegeben. Die menschl iche  A r b e i t  w i rd  
dadurch i n  " e i n e  m i t  d e r  Masch ine r i e  homogene t echno log i sche  Grös- 

segq ( ~ o h n - ~ e t h e l )  verwandelt ,  d i e  d i r e k t  i n  s i e  e ingef i ig t  ode r  i n  
s i e  t r a n s f o r m i e r t  werden kann. E r s t  s o  e r f i i l l t  s i e  den 'Automatis-  
mus' a l l e r  P roduk t ions fak to ren ,  d i e  m a t e r i e l l e  B a s i s  k o n t i n u i e r -  
l i c h e r  Kapi ta lverwer tung.  Taylorismus (Organ i s i e rung)  und Fordis-  
mus (Techn i s i e rung)  s i n d  zwei S e i t e n  desse lben  Prozesses :  E r  h a t  
d i e  Umwandlung menschl icher  A r b e i t  i n  e i n e  t echno log i sche  Q u a l i t ä t  
bzw. i h r e  Aufhebung durch t echno log i sche  Vergegenständl ichung zum 
I n h a l t .  d.h. i n  beiden F ä l l e n  i h r e  Unterwerfung u n t e r  e i n e  a b s t r a k -  
t e  ' t e c h n o l o g i s c h e '  und qökonomische R a t i o n a l i t ä t q .  

2 .  Technische und ökonomische R a t i o n a l i t ä t  

I n  d e r  m a t e r i a l i s t i s c h e n  Theor ie  wi rd  das  Wertgesetz  a l s  Verkör- 

perung e i n e r  s p e z i f i s c h e n  ökonomischen R a t i o n a l i t ä t  angesehen. Die 
Tay lo r i s i e rung  s e t z t  e r s t  i n  größerem Umfang durch,  da13 d i e  leben- 



dige Arbei t  zur Ware (nämlich i n h a l t l i c h ,  i n  ihrem Gebrauchswert 
genau bestimmt) wird. Der Versuch, f ü r  den Arbeitsprozeß d i e  wech- 
s e l s e i t i g e  Bestimmung von Gebrauchs- und Tauschwert zu untersuch- 
en, darf  jedoch n i ch t  darüber hinwegtäuschen, daß d i e s  generel l  
f ü r  d i e  Analyse k a p i t a l i s t i s c h e r  Ra t iona l i t ä t  n ich t  g e l e i s t e t  i s t .  
Entsprechend bestehen keine genaueren Vorstellungen darüber, wie 
das Wertgesetz d i e  mater ie l len  Produktionsziele  und d i e  Allokation 
der  gese l l schaf t l i chen  Arbeit  determinier t .  Dies schränkt jedoch 
d i e  k r i t i s c h e  Potenz ma te r i a l i s t i s che r  Gesel lschafts theorie ,  d i e  
s i c h  auf d i e  S t ruk tur  der  technischen und ökonomischen Rationali- 
t ä t  s e l b s t  ( n i ch t  nur  deren ~ r i s e n )  zu r i ch t en  h ä t t e ,  s ta rk  e in .  

Dieser Frage wendet s i c h  Max Weber i n  se iner  Analyse der Rationa- 
l i t ä t s t y p e n  insbesondere i n  s e ine r  Wirtschaftssoziologie  zu. Seine 

hierMir zen t r a l e  Kategorie der  'formalen R a t i o n a l i t ä t '  weist inso- 
f e rn  eine formale Ähnlichkeit  m i t  dem Marxschen Wertgesetz auf ,  

a l s  s i e  ( a l s  d i e  spez i f i sche  Form, d i e  d i e  allgemeinere 'ökonomi- 
sche R a t i o n a l i t ä t '  i m  Kapitalismus annimmt) wie d ieses  simultan 
iiber Zwecke, Mi t t e l  und Nebenfolgen ökonomischen und sozialen Han- 

delns  en tsche ide t  und s i e  dem Kriterium formaler, nach ihren  Geld- 
kosten bemessener E f f e k t i v i t ä t  unterordnet.  Sie  s e l e g i e r t  damit 
auch zwischen den zahlreichen Möglichkeiten ' technischer  Rationa- 
l i t ä t  l a l s  r e i n e r  Zweck-Mi t te l -Ef  f e k t i v i t ä t  . Während Webers Struk- 
turanalyse de r  formalen Ra t iona l i t ä t  i m  Vergleich m i t  dem Wertge- 
s e t z  - s i e h t  man von i h r e r  Ausdehnung auf d i e  verschiedensten ge- 
s e l l s cha f t l i chen  Lebensbereiche ab - keine weiterfiihrenden Er-  

kenntnisse e rb r ing t ,  i s t  f ü r  unsere Fragestel lung s e in  Festhal ten 
an dem unversöhnlichen Gegensatz zur  'mater ialen Ra t iona l i t ä t '  in- 
t e ressan t .  Sie  bezeichnet ihm ind iv idue l le  Ziel- und Zweckbestim- 
mung und - rea l i s ie rung ,  wenn auch gefaßt nur a l s  subjekt ive Ein- 
schätzung und setzung. Webers grundlegende Aussage l a u t e t  zuge- 
s p i t z t :  Solange d i e  möglichst e f f ek t i ve ,  r a t i ona l e  Versorgung ma- 

t e r i e l l e r  In te ressen  beherrschendes ge se l l s cha f t l i ches  Ziel  i s t ,  
b l e i b t  d i e  Durchsetzung formaler Ra t iona l i t ä t  m i t  den Konsequenzen 

de r  Herrschaft von Menschen iiber Menschen und d i e  Natur und der  
Unterdriickung mater ia le r  R a t i o n a l i t ä t  unvermeidlich; s o l l  d i e  
menschliche Entscheidung iiber d i e  gese l l schaf t l i chen  Zwecke und 

l e t z t e n  Werte r e a l i s i e r t  werden, s o  i s t  der  P r e i s  dafür  d i e  I r r a -  

t i o n a l i t ä t  der  Auseinandersetzung m i t  der  Natur, der  Ökonomie und 
de r  Verwaltung. Vernunft und Selbsterhal tung schlienen s i ch  wech- 



s e l s e i t i g  aus. 

Die Kri t ische Theorie nimmt i n  i h r e r  Kr i t ik  der  instrumentel len 
Vernunft diese These zum Ausgangspunkt, de r  a l s  Zweck-Mittel-Ra- 
t i o n a l i t ä t  bei  vorgegebenen Zielen verstandenen ' sub jek t iven  Ver- 
nunft '  das Festhal ten an der  Möglichkeit der  'objekt iven Vernunft' 

(d.h. der  ra t iona len  menschlichen Entscheidung über l e t z t e  Zwecke) 

entgegenzusetzen. Sie erkennt zwar Webers mater ia le  Analyse an und 
bedient s i ch  i h r e r  i m  übrigen freimütig,  w i r f t  ihm aber  vor,  m i t  
der Sub jekt ivierung der  mater ia len ,  Ra t iona l i t ä t  d i e  ob jek t ive  Mög- 
l i chke i t  e i n e r  solchen mater ialen Vernunft und damit d i e  Basis  e i -  
ner  k r i t i schen  Posi t ion aufgegeben zu haben. Die f ak t i s che  Domi- 
nanz des Selbsterhaltungsmotivs ha t  h i s t o r i s che  Gründe und war 
h i s t o r i s ch  notwendig, insofern  Vernunft b i she r  immer an Klassen- 
herrschaft  gebunden und daher subjekt ive Vernunft uberlebensbe- 
dingung war. Aeute is t  i h r  ins t rumente l le r  Charakter jedoch gerade 
zur vorherrschenden Legitimationsideologie geworden. I h r e  Dominanz 
i n  a l len  Sphären des Denkens und der  Prax is ,  d i e  von der  Frankfur- 
t e r  Schule o f t  b i s  i n s  Einzelne nachgewiesen w r d e ,  i s t  aber  nur 
vom Standpunkt der  Bewahrung der  objekt iven Vernunft aus k r i t i -  
s ierbar .  Der o f t  gegen d i e  'F rankfur te r1  erhobene Vorwurf de r  
Preisgabe ma te r i a l i s t i s che r  Gese l l schaf t s theor ie  durch den Rückzug 
auf ' I deo log i ek r i t i k1  f ä l l t  daher - so r i c h t i g  e ine  Reihe von Ein- 
ze lkr i t iken  etwa an der  Vernachlässigung ökonomischer Analyse, de r  
Staatskapi tal ismusthese u.ä. auch is t  - meist  auf d i e  K r i t i k e r  zu- 

rück: Die marxis t ische Theorie ha t  e s  b i she r  ( m i t  de r  Ausnahme 
~ o h n - ~ e t h e l s )  versäumt. d i e  Formen des Denkens - und vor allem d i e  
technisch-naturwissenschaftliche und d i e  ökonomische Ra t iona l i t ä t  - 
a l s  Bestandtei l  und Ausdruck e i n e r  gese l l schaf t l i chen  Synthesis  
i n  Klassengesellschaften systematisch zu untersuchen und damit de r  
mater ia l i s t i schen  Gese l l s cha f t sk r i t i k  zugänglich zu machen. 
Wiirde e i n  Paradigmenwechsel von Marx zu Weber dem Verdikt de r  Sub- 
jektivierung der  Vernunft un te r l iegen ,  so ginge e s  i n  der  Ankniipf- 
ung an d ie  Vernunftkr i t ik  de r  Kri t ischen Theorie um d i e  Ausfüllung 
des mater ia l i s t i schen  'Paradigmas'. 

Trotz i h r e r  unterschiedl ichen theoret ischen Basis b i e t en  s i c h  de r  

Analyse der  r ee l l en  Subsumtion e in ige  systematische Anknüpfungs- 
punkte an Weber und d i e  Kr i t i sche  Theorie. Zum einen könnte Webers 

Analyse des Zusammenhangs zwischen Knappheitsbedingungen und for-  
maler Ra t iona l i t ä t  e inen Ansatz dafür  l i e f e r n ,  um den i n  der  Marx- 



schen Theorie ungeklärten Nexus zwischen gesellschaftlichem Bedarf 
und Wertbestimmung, d.h. d i e  Frage nach der  Wirkungsweise des Wert- 
gesetzes ,  neu anzugehen. Zum zweiten wäre aus Webers Festhal ten an 
de r  p r i n z i p i e l l e n  Unvereinbarkeit von formaler und mater ia le r  Ra- 
t i o n a l i t ä t  d i e  Frage zu folgern,  ob denn e ine  nicht-formale, d.h. 
personale, n i ch t  abs t rak te  ge se l l s cha f t l i che  Synthesis iiberhaupt 
un t e r  den Bedingungen des Zwangs zur Ökonomie denkbar i s t  oder ob 
s i e  n i ch t  den Verzicht bzw. das Überfltissigwerdens des ökonomisch- 
en Kalkiils überhaupt voraussetzt .  Zum d r i t t e n  können beide Tradi- 
t ionen a l s  Ausgangspunkt e i n e r  s t rukturgenet ischen Analyse der  

Denk- und Rat ional i tä tsformen (d i e  b i she r  nur von und i m  AnschluD 
an Sohn-Rethel unternommen wurde) dienen, d i e  d i e  abs t rak te  Ver- 
gesel lschaftung durch den Tausch e r s t  wi rk l ich  der  Kr i t ik  zugäng- 

l i c h  macht. 

3 .  Widerspriiche de r  r e e l l e n  Subsumtion und Revolutionstheorie 

Die Analyse der  r e e l l e n  Subsumtion ze ig t .  daß d i e  Folge der  ge- 
s e l l s cha f t l i chen  Verallgemeinerung des Wertverh¿iltnisses d i e  In- 
korporat ion d e r  lebendigen Arbeit  i n  den maschinell  bestimmten Ver- 
vertungsprozeß, d.h. i h r e  r e a l e  Abs t rak t i f iz ie rung  und Zerstörung 

a l s  e igenständige menschliche Arbei t ,  ist. Dieses Resul tat  der  
Marxschen Kapitalanalyse s t e h t  nun - wie Stefan Breuer i n  se iner  
Analyse des Marcuseschen Denkens und i m  AnschluD daran ze ig t  - i n  

einem untiberbrückbaren inneren Widerspruch zu s e ine r  Revolutions- 
theor ie ,  d i e  gerade auf de r  Eigenständigkei t  der  lebendigen Arbeit  
a l s  Träger des Gebrauchsverts und daher a l s  e inz ige  und absolute 
Negation des Kapitals  b a s i e r t  (Breuer sp r i ch t  von e i n e r  geheimen 

*Ontologie de r  Arbe i t t  i m  marxis t ischen Denken). Entsprechend dien- 
t e  d i e  Revolut ionstheorie  h i s t o r i s c h  a l s  Legitimation e ine r  nach- 

holenden, s t a a t l i c h  g e l e i t e t e n  und angeblich e f fek t iveren  und 

schne l le ren  Akkumulation ( ~ a h r o ) .  Nach de r  bisherigen Argumentation 
s t e l l t  s i c h  a l s  z en t r a l e s  Problem de r  Revolutionstheorie d i e  Um- 

välzung der  Produktionsweise (und i h r e r  Denkformen). Kann s i e  s i ch  

auf innere  Widersprüche der  r e e l l e n  Subsumtion berufen? 

Die k a p i t a l i s t i s c h e  Akkumulation b a s i e r t e  n i ch t  nur auf der  Erhö- 
hung de r  Mehrwertrate, sondern auch de r  der  Mehrwertmasse durch die  

Ausdehnung de r  Lohnarbeit (~ r ave rman) .  Die Durchsetzung der  neuen 
e lek t ron ischen  Technologien und das ve i t e rh in  absehbare Rationali- 



s i e r u n g s p o t e n t i a l  scheinen d i e  zwe i t e  Tendenz i n f r a g e z u s t e l l e n :  

Das Arbeitsvolumen s i n k t  i n  d e r  BRD s e i t  einem Jahrzehnt .  Allge- 

meiner: Die adäquate  Gebrauchswer tges ta l t  des  K a p i t a l s  i s t  wegen 

d e r  I n s u f f i z i e n z e n  und S p e r r i g k e i t  d e r  l ebend igen  A r b e i t  das  f i x e  

Kap i t a l s  a l s  i h r e  v ö l l i g e  Ausschal tung,  d.h. a l s  Vollautomation.  

Zugleich kann s i c h  das  K a p i t a l  jedoch n u r  i n  f l u k t u i e r e n d e r ,  z i r -  
k u l i e r e n d e r  Form s e l b s t  durch Wert und Markt r e g u l i e r e n  und bedar f  

d e r  lebendigen A r b e i t s k r a f t  a l s  B a s i s  s e i n e r  Verwertung. Eine  p r in -  

z i p i e l l e  Lösung d i e s e s  Widerspruchs von Produkt ions-  u r d  Marktöko- 

nomie (Sohn-Rethel) durch das  K a p i t a l  i s t  n i c h t  e rkennbar ;  meine 

Vermutung i s t ,  daß e r  nu r  durch d i e  a l l m ä h l i c h e  Reduzierung d e s  Vo- 

lumens d e r  Lohnarbei t  b e i  g l e i c h z e i t i g e r  w e i t e r e r  F u n k t i o n a l i s i e r u n g  

d e r  verble ibenden lebendigen A r b e i t  ' v e r f l ü s s i g t '  werden kann. 
Diese b i s h e r  hypo the t i sche  Vermutung würde auf e i n e  doppe l t e  Wider- 

s p r ü c h l i c h k e i t  d e r  r e e l l e n  Subsumtion verweisen.  Der i n t e r n e  Wider- 

spruch i s t  d e r  zwischen Lohnarbei t  und K a p i t a l  i n n e r h a l b  des  Kreis-  

l a u f s  d e r  k a p i t a l i s t i s c h e n  Produk t ion  und Reproduktion.  Akkumula- 

tionszwang und u n m i t t e l b a r e  I n t e r e s s e n  d e r  Lohnabhängigen s t e h e n  

s i c h  gegenüber, be ide  b l e i b e n  jedoch a n  d i e  Akkumulationsdynamik 

gebunden. Die entsprechende K a p i t a l i s m u s k r i t i k  k o n z e n t r i e r t  s i c h  

auf d i e  Lohn- und Arbei tsbedingungen ( d i e s  g a l t  b i s h e r  weitgehend 

f ü r  d i e  Linke wie  f ü r  d i e  ~ r b e i t e r b e w e g u n g ) ,  d i e  P r a x i s  i s t  d i e  

des  notwendig de fens iven  Kampfs gegen d i e  Folgen d e r  R a t i o n a l i -  

s ierung.  Auf d i e s e n  Widerspruch b e z i e h t  s i c h  m.E. d e r  von ~ a r c u s e /  

Breuer e rkann te  Gegensatz von r e e l l e r  Subsumtion und Revolut ions-  

t h e o r i e .  Der e x t e r n e  Widerspruch i s t  Se lbs twide r sp ruch  des  r e e l l  

subsumierenden K a p i t a l s  und w e i s t  z u g l e i c h  übe r  s e i n e n  Bannkreis  

hinaus.  Das K a p i t a l  s t ö ß t  z u g l e i c h  m i t  d e r  Vollendung d e r  r e e l l e n  

Subsumtion e i n e n  zunehmenden Tei 1 d e r  Lohnabhängigen aus  seinem 

Kre i s l au f  aus.  Das z u r  Fuckt ion d e r  Lohnarbei t  notwendige g e r i n g e r e  

Einkommen d i e s e r  Sch ich t  kann n u r  d i e  Suche nach a l t e r n a t i v e n  Re- 

p roduk t ionsmög l i chke i t en  anregen.  Die entsprechende Kapi ta l i smus-  

k r i t i k  ( d i e  b i s h e r  s e h r  he te rogen  von Ökologie-, Frauenbewegung, 

a l s  B ü r o k r a t i e k r i t i k  u.ä. v e r t r e t e n  wi rd )  b e z i e h t  s i c h  au f  d i e  ge- 

s e l l s c h a f t l i c h e n  P r o d u k t i o n s z i e l e  und l e g t  an  s i e  den MaBstab des  

s o z i a l e n  Bedür fn i s ses  und d e r  s o z i a l e n  N ü t z l i c h k e i t ,  f o r m u l i e r t  

vor dem Hintergrund e i n e r  übe rg re i f enden ,  g a n z h e i t l i c h e n  Vors t e l -  

l ung  von Natur,  Mensch und G e s e l l s c h a f t ,  an. Diese P o s i t i o n  kann 

s i c h  i n  gewissem Sinn auf Weber wie d i e  K r i t i s c h e  Theor i e  be ru fen .  



S i e  könnte a l s  Theor ie  d e r  Umwälzung d e r  Produkt ionsweise  d i e  i n  
d i e  Sackgasse ge ra tene ,  n u r  p o l i t i s c h e  t r a d i t i o n e l l e  Revolutions- 
t h e o r i e  i n  einem t h e o r e t i s c h  wie p r a k t i s c h  e r w e i t e r t e n  Rahmen auf- 
heben. S i e  würde dazu jedoch s i c h e r l i c h  auch das  produkt ive  Poten- 

t i a l  des  i n t e r n e n  Widerspruchs benöt igen.  

( 1 )  Über d i e  m e i s t e n  S tud ien  des  I n s t i t u t s  aus  dem l e t z t e n  Jahr- 
zehnt  wie ü b e r  d i e  damit  verbundenen t h e o r e t i s c h e n  Überlegung- 
e n  und Kontroversen i n f o r m i e r t  genauer e i n  Sonderheft  d e r  Zei t -  
s c h r i f t  ' L e v i a t h a n ' ,  d a s  a u s s c h l i e ß l i c h  aus  I n s t i t u t s b e i t r ä g e n  
b e s t e h t  und Ende 1980 e r s c h e i n e n  wird. 


