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^ Seite 
Die Bedeutung der Periode deö gesellschaftlichen Um

bauet). D i e  meisten Spannungen unse re r  Epoche  > 
entstehen a u s  dem unbewäl t ig ten  Nebene inander 
wi rken  des , , la isser- fa i re"-Pr inzips  u n d  d e r  planlosen 
Regulierung. Beispiele aus  dem Gebiete  d e r  W i r t 
schaft  u n d  Po l i t i k  D i e  Abs ich t  dieses Buches  ist ,  die  
e rwähn ten  Spannungen a u f  d e n  Gebie ten  d e r  sozialen 
Menschenformung und  d e r  K u l t u r  zu verfolgen. O h n e  
einen U m b a u  des Menschen  i s t  e in  U m b a u  de r  Gesell
schaf t  unvorstellbar.  D a s  seelische und  geistige G e 
schehen h a t  seine eigenen soziologischen S t ruk tu r 
gesetze i — 1 0  

I .  

RATIONALE UND IRRATIONALE ELEMENTE IN UNSERER 

GESELLSCHAFT 

Das  Problem der Aufklärung —• w i e  w e i t  Geschichte 
durch ra t iona le  Überlegungen, w i e  w e i t  sie durch  
i r ra t ionale  K r ä f t e  gelenkt w i r d  u n d  welche  C h a n c e n  
moralisches H a n d e l n  h a t  —• muß von  neuem gestellt 
werden  1 1 . — i 3  

2 

Die drei Au<)gang<sthe<ien dieser Untersuchung : D i e  
disproport ionale Entwick lung  de r  menschlichen 
Fähigkei ten/  D i e  durch  den  Gesellschaftsprozeß 
geschaffenen Aufgabenfelder  bedingen die Ent fa l tung  
der  Ra t iona l i t ä t ,  I r r a t i ona l i t ä t  u n d  M o r a l i t ä t /  D i e  
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moderne Gesellschaft  vermag a u f  die  D a u e r ,  die  D i s 
propor t ional i tä t  n ich t  zu  er t ragen/  Bewe i s  d e r  le tz te ren  
These durch zwe i  In s t anzen  : A )  D a s  Pr inz ip  d e r  
Fundamentaldemokrat is ierung.  B )  D a s  Pr inz ip  des  
Allgemeinwerdens d e r  Interdependenz . . . . 1 3 — i g  

3 

A )  Das  Prinzip der Fundamentaldemokratisieaung u n d  
d ie  dagegen wirkenden,  die  D i k t a t u r  ermöglichenden 
K r ä f t e  : Konzen t ra t ion  u n d  IVLonopolisierbarkeit d e r  
Möglichkeiten,  a )  i n  das  Funkt ionieren  d e r  Gesell
scha f t  E ins ich t  z u  gewinnen,  b)  disponierend zu  
handeln,  c) G e w a l t  anzuwenden  i g —  24 

4 
B )  Das  Prinzip des Allgemeinwerdens der Interdepen

denz. Elas t iz i tä t s -  u n d  S ta r rhe i t s fak toren  i m  K a p i t a 
lismus. Endgült ige Fix ierung unserer  Frages te l lung:  
„ I s t  der soziologische Quellpunkt der verschiedenen Formen 
des Rationalen in der Gesellschaft aufweisbar 1 "  . 24— 27 

5 

Klärung der verschiedenen Bedeutungen des Wortes 
Rationalität. Substantiel le  u n d  funktionelle R a t i o n a 
l i t ä t  bezw.  I r ra t iona l i t ä t .  Selbstrat ionalisierung.  
Reflexion. D i e  funktionelle Durchra t ional i s ie rung 
d e r  Gesel lschaft  i s t  d e r  wichtigste  Q,uellpunkt de r  
Selbstrat ionalis ierung u n d  d e r  Reflexivität.  . . 27— 

6 

Die funktionelle Rationalisierung steigert keineswegs 
die substantielle Rationalität. D e r  R u f  n a c h  dem 
Führe r .  D i e  Angst ,  die das  Undurchsicht igwerden 
unserer  Gesellschaft  e rweckt .  D i e  l iberale  Gesell
schaftsstufe w a r  psychologisch günstiger f ü r  d ie  
substantiel le Ra t i ona l i t ä t  3-4 <—3y 
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I s t  der soziologische Quellpunkt der Irrationalismen in 
der Gesellschaft aufweisbar ? D i e  Triebvermassung.  
Argumente  gegen die  vereinfachte Massenpsychologie.  
D i e  positive Bedeutung des I r ra t iona len .  Sozia le  
Mechanismen,  die  d ie  I r r a t i ona l i t ä t  i n  d ie  Po l i t ik  
lenken. D i e  Notwendigkei t ,  soziale u n d  psychologische 
F a k t a  zusammenzuschauen . . . . . . . . 

8 

I s t  der soziologische Quellpunkt rationaler und irratio
naler Elemente der /fforal in der Gesellschaft aufweisbar ? 
Sichtweite u n d  Veran twor tung .  D i e  drei  E t a p p e n  
im Rationalis ierungsprozeß d e r  M o r a l  u n d  d e r  
soziale Prozeß ,  d e r  sie b e w i r k t :  Hordensol idar i tä t /  
Individuelle Konkurrenz/  Neuin tegra t ion  großer  
Gruppen  4 4 — 5 o  

9 

Irrationalisierungstendenzen in der /Moral. D i e  D o p p e l 
funktion de r  Demokra t i e .  H ö c h s t e  Zuspi tzung d e r  
disproportionalen Ent fa l tung  d e r  seelischen K r ä f t e  
und der  da raus  ents tehenden Gefahren .  Mögl ichkei t  
und Notwendigke i t  de r  P lanung  im Gebie te  d e r  
seelischen Menschenformung . W e r  soll p lanen  —• w e r  
p lan t  die P lanenden  ? 5 o — 5 6  

I I .  

D I E  SOZIOLOGISCHEN URSACHEN DER GEGENWÄRTIGEN 

KULTURKRISE 

Die Schwierigkeiten, die dem Entdecken der Rolle des 
Gesellschaftlichen im Kulturleben entgegenwirken. D i e  
Antinomien unseres Gesellschaftsaufbaues w i r k e n  sich 
auch i n  de r  K u l t u r  aus .  

XI 
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Die drei Hauptthesen dieser Untersuchung : D i e  

W i r k k r ä f t e  des Liberal ismus zersetzen die  K u l t u r  
a u f  d e r  S tu fe  de r  modernen Massengesel lschaft /  D a s  
Pr inz ip  d e r  d ikta tor ischen Regulierung i s t  noch  v e r 
hängnisvoller  als das  freie  W i r k e n l a s s e n  d e r  K r ä f t e /  
D e r  l iberale  Mechan i smus  i s t  selbst  d e r  W e g b e 
re i t e r  d ikta tor ischer  Lösungen . . 5 y —  5g 

2 

Die beiden Zugangswege z u r  Analyse der Bedeutung des 
Sozialen f ü r  die Ku l tur  : 

W i r k u n g  des nichtregulierten gesellschaftlichen 
Lebens  a u f  die  Kul turges ta l t .  

W i r k u n g  de r  regulierten Gesellschaftsprozesse a u f  
die  Kul turges ta l t .  

A )  Die Beschreibung des Aufbaues der Ku l tur  in der 
nicht regulierten (liberalen) Gesellschaft : D i e  
S t r u k t u r  d e r  Eli tenbildung/ D i e  S t r u k t u r  
d e r  Publikumsbildung/ D e r  E i n b a u  d e r  
Intell igenzschicht i n  die  Gesel lschaft .  

a )  Die Struktur der Elitenbildung. Z u r  
Soziologie der Intelligenzschicht. D i e  
F u n k t i o n  d e r  El i ten .  D i e  v i e r  P r o 
zesse d e r  Eli tenbildung, d ie  i n  d e r  
l ibera len  Gesel lschaft  a u f  d e r  S tu fe  
d e r  Massendemokra t i e  im negat iven 
Sinne w i r k e n  (Prozesse  des „nega t iven  
Libera l i smus" ,  d e r  „nega t iven  D e m o 
kra t i s ie rung")  5g— '64 

3 

1 / Prozeß : Das  Wachsen der Z a h l  der 
Elitengruppen. D i e  da raus  ents teh
enden  F olgen 6 4  

4 
2 /  Prozeß  : Die Zerstörung der E x k l u 

sivität der Elitengruppen. D i e  F ü h -
rungslosigkeit i n  d e r  spät l iberalen 
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Massengesel lschaft  und ih re  U r 
sachen. W a r u m  w i r  keinen domi
nierenden Kunsts t i l  haben.  "Warum 
die d ikta tor ischen G r u p p e n  be i  
ihrem V o r s t o ß  keinen ^Vide r s t and  
finden 6 4 — 6 6  

5 
• 3/ Prozeß  : Der Wandel  int Selek-

tionöprinzip der Eliten. D i e  dre i  
wicht igs ten Pr inzipien d e r  E l i t en
selektion : Blu t ,  Besitz,  Leis tung.  
Rassenpr inzip  u n d  Leistungsprin
zip. D i e  demokrat ischen F o r m e n  
d e r  Privilegisierung u n d  de ren  
P a r a d o x i e n  66—'70 

6 
4 /  Prozeß: Der Wandel  in der Zusammen

setzung der Eliten. Bodenständige 
u n d  mobile El i ten .  D i e  abendländi
sche Kulturgemeinschaft  i m  w e 
sentl ichen Schöpfung d e r  mobilen 
El i ten .  Chr i s t l i cher  u n d  wel t l icher  
Humanismus .  Symptome d e r  sozia
l e n  Regression.  Widersp iege lung  
d e r  sozialen Regression i m  Seelen
au fbau  des Einzelnen . . . 70'—y3 

7 
b)  Die Struktur der Publikumdbildung in der 

liberalen Maööengesellöchaft. W a s  i s t  
„ P u b l i k u m "  ? Soziologische Grund
lagen des Dauerer fo lges  v o n  A u t o r e n  
i n  d e r  ä l t e ren  Gesellschaft .  O r g a 
nisches, atomisiertes,  organisiertes 
Publikum. Analoge  Prozesse  i n  d e r  
Sphä re  d e r  Pol i t ik .  Verschiebung 
des Schwergewichtes  v o n  d e r  kon
s t an t en  W a h l a n h ä n g e r s c h a f t  z u  d e n  
f rüheren  N i c h t w ä h l e r n  u n d  z u  d e n  
Jugendlichen 73—76 
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c) Einbau der Intelligenzschicht in die Ge
sellschaft. D i e  Prole tar is ierung de r  I n 
telligenz. D i e  soziologischen U r s a 
chen d e r  gegenwärt igen E n t w e r t u n g  
des Geistes.  D i e  Intell igenz f rüher  
wei tgehend Anhang  d e r  herrschenden 
Schicht.  D i e  Intelligenz entwickel te  
s ich zu  e iner  „ r e l a t i v  f re ischwebenden 
Sch ich t"  i n  de r  l ibera len  Gesel lschaft .  
D a s  S c h w i n d e n d e r  Chancen ,  die diese 
F re ihe i t  möglich machten.  D e r  W a n 
del i n  d e r  sozialen H e r k u n f t  d e r  In te l 
ligenzschicht und  dessen Bedeutung 
f ü r  d a s  Kul turniveau.  D i e  Einstel lung 
verschiedener  sozialer  Klassen  zum 
Rationalis ierungsprozeß.  Tendenzen 
z u r  gewal tsamen Beeinflussung des  
gesellschaftlich-geistigen Gesamtge
schehens 76'—'83 

9 
Das  Problem der Kul tur  in der Massen
gesellschaft. D i e  F ehlentwicklungen 
des l iberalen Mechanismus  im Kul tu
rel len mögen zum Tei l  aus  d e r  zu  
r ap iden  Umformung einer  M i n o r i t ä 
tendemokrat ie  i n  eine Massendemo
k ra t i e  stammen. D i e  „g roße  Z a h l "  
al lein i s t  kein Ü b e l  83—-85 

1 0  

B )  Einige Probleme der regulierten, insbesondere 
der diktatorisch regulierten Kul tur .  
Diktatur ist an und f ü r  sich noch keine Planung. 
W^arum die D i k t a t u r e n  d e r  G e g e n w a r t  zum 
To ta l i t ä rwerden  neigen. D a s  Prob lem 
d e r  Kr i t i k  i n  e iner  geplanten Gesellschaft .  
D i e  Kr i se  d e r  öffentlichen Gesellschaftskri
t i k  i n  d e r  spät l iberalen Gesellschaft .  V o n  
d e r  U t o p i e  zum nack ten  Ressentiment.  D i e  
Kr i t i k  i n  de r  D i k t a t u r  
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Die Planung werden wir auch im, Gebiet der 
Kul tur  nicht vermeiden können. Richt ige P l a 
nung i s t  nicht  Vergewal t igung des Lebens ,  
es i s t  das  wohlar t ikul ier te  und  übe rwach te  
Nebeneinander  regul ier ter  und  freischöpfe
r ischer  Lebensprozesse 85.—92 

I I I .  

D A S  D E N K E N  AUF DER STUFE DER PLANUNG 

1 

Die Frage deö Umbaues menschlicher Denk- und Tf^il-
lensfähigkeit. Al te  u n d  neue F o r m e n  de r  Selbstbeob
achtung. D i e  dre i  entscheidenden Stufen  menschlichen 
Denkens  u n d  H a n d e l n s :  Finden, Erfinden, Planen. 
F o r m e n  des Zuendedenken d e r  F e r n  Wirkungen : die  
lineiare Kausa lke t te  ; d e r  Kre i s l au f  im Ze ichen  des  
„Gle ichgewichtes"  ; das  Interdependenzdenken ; d ie  
mehrdimensionale S t ruk tu r .  

D e m  neuart igen D e n k e n  entspricht  e in  neuartiges 
Handeln. Disponieren  v o n  den Schlüsselstellungen her. 
D e r  Übergang vom erfindenden zum planenden D e n 
ken  und  H a n d e l n  i s t  flüssig g 3 — 1 0 1  

2 

U».geplantes und zielbewußt Erfundenes können n u r  
solange nebeneinander bestehen, als die Gebie te  des 
Ungeplanten überwiegen. W i e  funktionierte das  l ibe
ra le  Sys tem? W e l c h e r  gesellschaftliche Mechan i smus  
brachte  die Sphärentrennung zustande? W i e  funktio
nierte das  Zunftsystem? Liberal ismus als  Übergang  
zwischen zwe i  F o r m e n  de r  geplanten Gesellschaft .  D i e  
Denkformen u n d  Handlungsweisen des Findens,  Erfin
dens, P lanens  müssen e inander  angepaßt  w e r d e n  1 0 2 — n 3  

3 

Die Spannung zwischen Theorie und Praxis e in  Symp
tom für  das  ungeklär te  Nebeneinanderbestehen zwe ie r  
Denkweisen.  

x v  
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D e r  V e r s u c h  e iner  Ablei tung d e r  wicht igsten 

Denkschr i t t e  des abstrahierenden D e n k e n s  aus  dem 
Phänomen  des Erfindens. "Was w i r d  durch  sie a n  
d e r  W i r k l i c h k e i t  verdeckt  ? 

D i e  wicht igs ten Denkschr i t t e  des spezialistischen 
u n d  sphärentrennenden Denkens .  W^as w i r d  durch  sie 
a n  d e r  W i r k l i c h k e i t  verdeckt? Keine  nachträgl iche 
Verknüpfung des vo rhe r  Ge t renn ten  . . . . n 3 — 1 2 Ö  

4 
D a s  Individuelle und Einmalige a u f  d e r  S tufe  des  

erfindenden Denkens .  Je  durchorganisier ter  eine 
Gesellschaft ,  umso größer  w i r d  die  Notwendigke i t ,  
a u c h  d a s  Individuelle vorauszubestimmen. D i e s  e r 
zwingt  die Erforschung jener  Prinzipien,  d ie  e inen 
historisch-sozialen Sonder raum charakter is ieren.  
W a s  sind die  „principia media" ? . . . . i a 5 — i 3 o  

5 

Die Logik  des historisch Einmaligen d a r f  n ich t  v o n  
d e r  d e r  General is ierung getrennt  w e r d e n .  

D a s  Auf tauchen  d e r  , ,pr incipia m e d i a "  i n  d e r  a l l 
tägl ichen Lebenserfahrung.  Beispiele a u s  verschiede
n e n  Gebie ten  d e r  Wis senscha f t .  D i e  qual i ta t ive  u n d  
d i e  quant i ta t ive  Ana lyse  de r  „pr inc ip ia  med ia" .  D i e  
G e f a h r e n  des über t r iebenen Ökonomismus u n d  d a s  
P rob lem d e r  H ie ra rch ie  d e r  W i r k f a k t o r e n  . i 3 o — 1 4 4  

6 
Schwierigkeiten bei der Findung der ,,principia media".  

D i e  , , i n  s t a t u  nascend i"  Sicht  und  die , ,post  m o r t e m "  
S i ch t  . l ^ ö — 1 4 9  

7 
Die Begriffe Gründung, Planung, Verwaltung müssen 

von einander unterschieden werden. D e r  Begriff d e r  
Strategie. Planung  u n d  Geschichtlichkeit .  D i e  I d e e  
de r  geplanten Konkurrenz.  D i e  Bürokrat is ierung i s t  
n i ch t  d i e  höchste F o r m  d e r  P lanung  . . . . 149—^55 
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Probleme der Willensbildung im. Planen. P l a n e n  i s t  
ke ine  r e i n  theoret ische Aufgabe.  D i e  Ini t ialzündung 
k a n n  v o n  M i n o r i t ä t e n  ausgehen.Widersprüche,  die sich 
a u s  d e r  Teilplanung ergeben. Bes teh t  eine Aussicht ,  
d a ß  d e r  soziale Mechanismus  d ie  Wi l lensausr ich
t u n g  v o n  einem Gegeneinander  i n  ein Mi t e inande r  
umbiegt  ? D e r  formale Mechan ismus  d e r  W i l l e n s 
integrat ion.  D i e  Gegenwar tskr ise  als Erziehungs
p rozeß  i 5 5 — i 6 3  

9 
Das  Problem, der Umformbarkeit deö Afendcben. Mil i eu -

Soziologie u n d  Struktur-Soziologie.  D r e i  neuere  
L e h r e n  v o n  d e r  Umformbarke i t  des M e n s c h e n  u n d  
ih re  Bedeutung f ü r  das  P l a n e n .  

Der Pragmatismus. D e r  Ideal ismus als A u s d r u c k  d e r  
künst l ichen Trennung v o n  D e n k e n  u n d  Hande ln .  D e r  
Pragmat ismus  i n  seiner  übl ichen F o r m  gibt  eine r i ch
tige Charak te r i s t ik  des D e n k e n s  a u f  d e r  S tu fe  des  
Findens.  A u f  d e r  S tufe  des Erfindens gil t  e r  f ü r  d i e  
Gruppe  u n d  n ich t  f ü r  das  Individuum. D e r  indivi
duelle u n d  d e r  kollektive Akt ionsradius .  D i e  Mögl ich
ke i t  de r  Selbs tkorrektur  a u f  d e r  Stufe  des P lanens .  

Der Behavioriömud. D i e  Seelenbeobachtung a u f  d e r  
S tufe  d e r  Massengesel lschaft .  D i e  Entdeckung d e r  
Bedeutung d e r  „Verha l tungswe i se" .  N u r  best immte 
Se i t en  des Seins sollen z u r  Ubereinst immung gebracht  
werden .  D i e  Abs t rak the i t  dieser  Einstellung. B e h a -
viorismus u n d  Fascismus.  D e r  Fascismus als  eine opt i 
male  Kombina t ion  v o n  G e w a l t d r u c k  und  Suggestion.  
F o r m a l  : maximale  Ordnung ,  inhalt l ich : z u r  A n a r 
chie tendierender  I r ra t ional ismus.  

Die Tiefenpsychologie. N i c h t  die  Verhal tungsweise ,  
sondern d e r  ganze M e n s c h  soll geänder t  werden .  D a s  
Prob lem des  U n b e w u ß t e n .  I n  d e r  Tiefenpsychologie 
i s t  die S tu fe  d e r  P lanung  n u r  erreicht ,  w e n n  die  I n t e r -
dependenz des  seelischen Geschehens mi t  dem Sozia len  
e r f aß t  w i rd .  D i e  Grenzen  d e r  Umformbarke i t  des  
Menschen .  I n  we lche r  Reihenfolge geplant  w e r d e n  
muß.  D a s  P rob lem d e r  Erz iehung d e r  E l i t e n  i n  e iner  
s ta t ischen u n d  i n  e iner  dynamischen Gesellschaft .  163 —1197 
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Neue Möglichkeiten, neue Schwierigkeiten. D i e  N o t 
wendigkeit  e iner  neuar t igen  Arbei ts te i lung i n  d e r  
Wissenschaf t .  D a s  D e n k e n  i n  Problemeinheiten.  D i e  
Gefahren  des  „ V o r a u s e i l e n s "  u n d  des „ Z u r ü c k 
bleibens".  D i e  Unsicherhei ts faktoren müssen be i  
einem lebendigen D e n k e n  s te t s  i n  Rechnung  gestellt  
werden .  Abgrenzung gegen Dogmat i smus  u n d  gegen 
die  Gedankenlosigkeit ,  d ie  sich I r ra t iona l i smus  
nennt  197—207 
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