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Vorwort 

A u c h das R e c h t ist in den S t rudel der W e r t e d i s k u s s i o n 
geraten. Strenge R e c h t l i c h k e i t gi l t v ie len , die das p o l i 
tische K l i m a der B u n d e s r e p u b l i k beeinflussen, als 
Sekundärtugend, die Mißtrauen verdient , w e i l sie für 
unterschiedliche Z w e c k e einsetzbar ist. 
Recht als unverz ichtbare V o r a u s s e t z u n g der Fre ihe i t 
u n d Verläßlichkeit des Rechts als G r u n d l a g e bere
chenbaren H a n d e l n s treten i n den H i n t e r g r u n d des 
Bewußtseins. D i e W a l t e r - R a y m o n d - S t i f t u n g hat auf 
i h r e m X X V . K o l l o q u i u m „das R e c h t i n einer freiheit 
l i chen Industriegesellschaft** behandelt . 
Fragen nach der Rechtse tzung u n d nach d e m G e l 
tungsanspruch des Rechts standen i m M i t t e l p u n k t . 
D i e Vorträge v o n Peter B a d u r a u n d Joseph H . K a i 
ser"") enthalten A n t w o r t e n . 

Kernstück der R e c h t s o r d n u n g ist das Gese tz . H i n t e r 
d e m W i l l e n s a k t des Staates m u ß aber die pol i t i sche 
W i r k l i c h k e i t der Parte ien- u n d Verbändedemokrat ie 
gesehen w e r d e n (Badura) . 

*) Es referierten außerdem die Professoren Roman Herzog, Vize
präsident des Bundesverfassungsgerichts, Karlsruhe, Karl-Ernst 
Schenk, Universität Hamburg, Karl-Heinrich Friauf, Universität 
Köln, und der Sprecher des Vorstands der Walter-Raymond-
Stiftung, Dr. Hans Günther Zempelin, Wuppertal. Alle Vorträge 
und Diskussionsbeiträge werden in Band 26 der Schriftenreihe, 
der im Herbst erscheinen wird, veröffentlicht. 
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D e r Gel tungsanspruch gründet in der Idee des Rechts. 
Seine D u r c h s e t z u n g ist aber k e i n A u t o m a t i s m u s . 
D a z u bedarf es des W i l l e n s u n d der A n s t r e n g u n g des 
Staates u n d der Rechtsträger (Kaiser) . 
Das s ind die Ausgangspunkte für die Vors te l lungen 
u n d Ideen der Vor t ragenden z u m Recht i n unserer 
Gesellschaft . 

A R N O K R Ü G E R 
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Peter Badura 

Parlamentarische Gesetzgebung 
und gesellschaftliche Autonomie 
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c) Interessenausgleich u n d K o n f l i k t r e g u l i e r u n g 

durch Gesetz 

2. Das Gesetz i m U b e r g a n g v o n der obr igkei t l i chen 
Ausübung der Staatsgewalt z u m autonomen Inter
essenausgleich 
a) Verfassung u n d Gesetz 
b) D i e Präponderanz der G r u n d r e c h t e 
c) D e r Plura l i smus der Interessen 
d) Massendemokrat ische Erscheinungen u n d f u n 

damentaldemokratische Bewegungen 

3. Das Gesetz u n d die poli t ische Freihei t 
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1. Das Gesetz und die Politik 
im demokratischen Parteienstaat 

In der D e m o k r a t i e geht - so sagt es die Verfassung -
alle Staatsgewalt v o m V o l k e aus. D i e Selbstregierung 
des V o l k e s gilt als die der Freihei t u n d Gle ichhei t der 
M e n s c h e n allein gemäße Staatsform, u n d paradoxer
weise gilt die jederzeit w i r k s a m e Volks f re ihe i t ohne 
staatliche Zwangsgewalt zugle ich als das P r o g r a m m 
der w a h r e n , der eigentlichen D e m o k r a t i e . D a s Staats
recht, v o n dem eine A n t w o r t auf die Frage nach dem 
Gesetzgeber in der heutigen Verfassungsordnung 
erwartet w i r d , lenkt die Betrachtung v o n dem 
B e g r i f f s h i m m e l der pol i t i schen Ideen auf die real täti
gen Interessen u n d die rechtl ich geordneten Inst i tu
t ionen . 

D i e gesetzgebende G e w a l t u n d das Gesetz sind die 
G r u n d b e g r i f f e des Staatsrechts. Das v o n der parla
mentarischen V o l k s v e r t r e t u n g beschlossene Gesetz ist 
das G r a v i t a t i o n s z e n t r u m der P o l i t i k i m demokra t i 
schen Verfassungsstaat. D e r demokratische Verfas
sungsstaat stellt sich v o r n e h m l i c h als Gesetzgebungs
staat dar 1 ) . Das Gesetz ist das Kernstück der Rechts
o r d n u n g u n d das W e r k z e u g staatlicher Sozialgestal
t u n g ; es ist der A u s d r u c k des demokrat ischen M e h r 
hei tspr inzips u n d die z u r verbindl ichen N o r m gewor
dene Ersche inungs form erfolgreicher P o l i t i k . 
D i e bügerliche Verfassungsbewegung hat auf der 
G r u n d l a g e des parlamentarischen Repräsentativsy
stems, des Gewal tente i lungspr inzips u n d des G r u n d 
satzes der Gesetzmäßigkeit der V e r w a l t u n g den 
Gesetzesbegriff i n das Z e n t r u m des neuen Verfas
sungsrechts gerückt. D i e D e m o k r a t i e u n d der Sozia l -
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Staat haben auf diesen Voraussetzungen aufbauend das 
Gesetz als W e r k z e u g der pol i t ischen E n t s c h e i d u n g , 
der Sozialgestaltung u n d der U m v e r t e i l u n g ausgebil
det. I n der überkommenen F o r m des rationalist ischen 
u n d etatistischen Begriffs der Gesetzgebung tr ieben 
allerdings die neue demokratische Legitimität des P a r 
teienstaates u n d die sozialstaatliche E n t g r e n z u n g der 
Staatsaufgaben eine neue polit ische Substanz der 
Gesetzgebung hervor. D i e - bis heute geläufige -
V o r s t e l l u n g u n d K o n s t r u k t i o n des Gesetzes als eines 
Wil lensaktes des Staates u n d dessen gesetzgebender 
G e w a l t verhüllt die poli t ische W i r k l i c h k e i t des P a r 
teien- u n d Verbändestaates u n d der V o r f o r m u n g der 
pol i t i schen W i l l e n s b i l d u n g d u r c h die meinungsb i lden
den M e d i e n . Dieser gewissen Doppelbödigkeit des 
Gesetzesbegriffs sol l hier etwas nachgegangen w e r d e n , 
u n d z w a r unter der engeren Themenste l lung „Parla
mentarische Gesetzgebung u n d gesellschaftliche 
A u t o n o m i e " 2 ) . Dieses T h e m a führt in z w e i Fragen
kreise, deren gemeinsamer H o r i z o n t die d e m Staat 
abzufordernde Garant ie für das G e m e i n w o h l is t 3 ) . 
Erstens : D a s Gesetz als Kompromiß oder p l u r a l i s t i 
sches A b k o m m e n . Zwei tens : D i e gesellschaftliche 
A u t o n o m i e als G r e n z e der Gesetzgebung. E i n l e i t e n d 
d a z u so l l umrissen werden , w i e sich der staatsrechtli
che Begri f f des Gesetzes heute darstellt u n d i n welcher 
Weise d a v o n gesprochen werden kann , daß das Gesetz 
eine staatlich gesetzte O r d n u n g u n d ein W e r k z e u g der 
Sozialgestaltung ist. 
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a) D i e gesetzgebende G e w a l t 

D i e wesentl ichen staatsrechtlichen M e r k m a l e des 
Gesetzes s ind , daß es d u r c h die parlamentarische 
Volksver t re tung beschlossen w i r d u n d daß es eine 
rechtl ich verbindl iche Regelung z u m Inhalt hat. D i e 
W i r k s a m k e i t der Gesetzgebung als Ausübung der 
Staatsgewalt w i r d dadurch best immt, daß die gesetz
gebende G e w a l t an das Verfassungsrecht gebunden ist 
u n d daß die vol lz iehende G e w a l t u n d die Rechtspre
chung dem Gesetz unterworfen s ind . 
D a d u r c h daß das Gesetz v o n der V o l k s v e r t r e t u n g 
beschlossen w i r d , ist es eine pol i t ische Entsche idung , 
d . h . eine Entsche idung, die aus d e m K a m p f u m die 
M a c h t i m Staat hervorgeht u n d auf die Erfüllung der 
A u f g a b e n des Gemeinwesens abzielt . 
D i e F o r m e l Rousseaus u n d der Französischen R e v o l u 
t i o n : „Das Gesetz ist der A u s d r u c k des allgemeinen 
W i l l e n s " 4 ) , verspricht , daß sich i m Gesetz Sein u n d 
Sollen verbinden. Das Gesetz ist ein A k t des p o l i t i 
schen W i l l e n s , der sich i m Streit der Interessen ent
scheidet. A b e r es zielt auf G e m e i n w o h l u n d G e r e c h 
tigkeit u n d ist darin etwas anderes als der M a c h t 
spruch des die M e h r h e i t engagierenden Interesses. D i e 
Gerecht igkei t ist der Grenzbegr i f f des Gesetzes : D a 
das posit ive Recht als Setzung der pol i t i schen G e w a l t 
i m m e r i n mehr oder m i n d e r großem Maße auch A u s 
d r u c k v o n Herrschaf t , W i l l e n u n d M a c h t ist, k a n n die 
Gerecht igkei t niemals i n i h m gänzlich aufgehen und 
so als Maßstab des richtigen Rechts überflüssig wer
den. I m Verfassungsstaat des Grundgesetzes erfüllt 
das Verfassungsrecht der Idee nach u n d weitgehend 
auch prakt isch die A u f g a b e , K r i t e r i e n der Gerecht ig-
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keit z u liefern u n d deren Beachtung d u r c h den 
Gesetzgeber auch sicherzustellen. 

b ) Das Gesetz als s t a a t l i c h gesetzte O r d n u n g u n d als 
W e r k z e u g der S o z i a l g e s t a l t u n g 

D e r moderne Gesetzesbegriff f indet seine tiefere 
Begründung i m Vernunf t recht der bürgerlichen A u f 
klärung. D i e anspruchsvolle Z ie l se tzung, das Gesetz 
solle eine allgemeine u n d dauerhafte O r d n u n g stiften, 
geht ebenso aus dem naturrechtl ichen Rationalitäts
p r i n z i p hervor , wie die instrumentelle A u f f a s s u n g des 
Gesetzes als W e r k z e u g der Veränderung u n d Ges ta l 
tung. D i e demokratische u n d sozialstaatliche U m b i l 
dung der Verfassung, v o r al lem die A u s b i l d u n g des 
„Wirtschaftsstaates" u n d die fortschreitende E x p a n 
s ion des Verwaltungsstaates, haben die Erscheinungen 
des Gesetzes als „ P l a n " , als Instrument der V e r t e i l u n g 
u n d U m v e r t e i l u n g u n d als „ M a ß n a h m e " typisch w e r 
den lassen 5). 

D e r rationalistische Begriff der Gesetzgebung ist not 
wendigerweise ein etatistischer Begrif f der Gesetzge
bung. Es ist deshalb folgericht ig , daß die K r i t i k des 
Posi t iv ismus eine K r i t i k am Gesetzesbegriff - das 
Gesetz verstanden als eine grundsätzlich umfassende 
u n d lückenlose O r d n u n g u n d als omnipotentes W e r k 
zeug staatlicher Herrschaf t - einschloß. D i e F r e i 
rechtsschule warf der „staatlichen Rechtsauffassung" 
eine „ungeheuerliche Uberschätzung der gesetzgeben
den Staatsgewalt" { E r n s t F u c h s ) v o r 6 ) u n d bereitete der 
E ins icht in die rechtsbildende Tätigkeit des Richters 
den W e g . D e r V o r t r a g v o n H e r z o g hat erläutert, 
welche Bedeutung der „Rechtsfortbi ldung d u r c h 
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R i c h t e r r e c h t " heute z u k o m m t . H e r z o g weist jedem 
z u , was i h m gebührt : D e r Gesetzgeber trifft die p o l i t i 
sche E n t s c h e i d u n g , mi t V o r r a n g , kann dabei aber 
n icht d u r c h das le tzt l ich pol i t i sche K r i t e r i u m des 
„ W e s e n t l i c h e n " z u Entsche idungen gezwungen w e r 
den . D e r R ichter ist an Gesetz u n d Recht gebunden, 
verfügt aber über einen selbständigen A n t e i l an der 
R e c h t s b i l d u n g , sei es bei der A n w e n d u n g des Geset
zes, sei es - w o eine spezielle oder ausdrückliche 
R e g e l u n g d u r c h Gesetz fehlt - nach Verfassung u n d 
Rechtsgrundsätzen. D e r Verfassungsrichter hat das 
Verfassungsrecht z u w a h r e n , k a n n aber n u r nach 
Maßstäben des Verfassungsrechts urtei len, also auch 
n u r i n den berechenbaren G r e n z e n des Rechts . 
N a c h einer eingehenden u n d andauernden A u s e i n a n 
dersetzung über die verfassungsrechtliche Ste l lung der 
Rechtsprechung u n d die juristische E i n o r d n u n g des 
„ R i c h t e r r e c h t s " hat heute eine i m ganzen ausgegli
chene A u f f a s s u n g über die A b g r e n z u n g u n d A u f g a 
benverte i lung v o n Gesetzgebung u n d Rechtsprechung 
die O b e r h a n d gewonnen 7 ) . Selbst die große natur
recht l iche Idee der K o d i f i k a t i o n hat wieder Fürspre
cher gefunden; z u Recht ist die N o t w e n d i g k e i t 
bekräftigt w o r d e n , den Bei trag z u erhalten, den der 
„ f o r m - u n d wertbezogene Systemwil le i n Gesetzge
b u n g u n d R e c h t s a n w e n d u n g " z u r Rationalität des 
Rechts u n d z u r Rechtssicherheit leisten k a n n 8 ) . Dieser 
G e d a n k e ist auch für das Verhältnis v o n Gesetzge
b u n g u n d Rechtsprechung v o n Interesse. D e n n er gibt 
e in Lei tmaß für die d e m Gesetzgeber z u stellende 
A u f g a b e u n d für eine U n t e r s c h e i d u n g v o n zulässiger 
u n d unzulässiger Rechts for tb i ldung . D i e m i t dem 
Z u s t a n d mangelnder oder mangelhafter Gesetzgebung 
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konfront ier ten Arbeitsgerichte sollte m a n nicht als 
„Ersatzgesetzgeber" geißeln. W o sich das Par lament 
unausweichl ichen Konfliktlösungsaufgaben nicht 
stellt, bleibt die Entscheidungslast des Richters beste
hen. W o der Gesetzgeber ein v o l l k o m m e n angelegtes 
P r i n z i p i n u n v o l l k o m m e n e N o r m e n gegossen hat, ist 
die rechtsfortbildende K o r r e k t u r des Richters auf 
sicherem B o d e n . W o der Gesetzgeber dagegen - w i e 
z . B . i m Mitbest immungsgesetz - einem pol i t i schen 
Kompromiß folgt , ist es nicht die Sache des Richters , 
diesen Kompromiß z u überschreiten oder a u f z u 
lösen 9 ) . 

c ) I n t e r e s s e n a u s g l e i c h u n d K o n f l i k t r e g u l i e r u n g d u r c h 
Gesetz 

K a n n die O r d n u n g der A u f g a b e n v o n Gesetzgebung 
u n d Rechtsprechung i m Gewal tente i lungspr inz ip eine 
Basis f inden, so gilt dasselbe nicht für das Verhältnis 
der parlamentarischen Gesetzgebung z u r gesellschaft
l ichen A u t o n o m i e . Je weitreichender die Staatsaufga
ben i n alle Bereiche u n d V e r z w e i g u n g e n des S o z i a l 
lebens vorangetrieben werden , desto dichter w i r d die 
Ver f lechtung der berührten Interessen u n d desto 
komplexer w i r d der Einfluß der betroffenen Verbände 
u n d G r u p p e n auf die F a k t o r e n der Gesetzgebung. D e r 
mit dem Sozialstaatssatz postulierte umfassende 
Sozialgestaltungsauftrag des gesetzgebenden Staates, 
der als eine Zentral is ierung der Entscheidungsgewalt 
i n der H a n d des Staates erscheint, korrespondier t mit 
einer weitgeführten Dezentral is ierung der W i l l e n s b i l 
d u n g i m Zuge der pol i t ischen Entscheidungen. Diese 
sozialstaatlich bedingte Funkt ionsweise der Gesetzge-
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bung trifft damit z u s a m m e n , daß die demokrat ische 
Gesetzgebung auf Interessenausgleich u n d K o n f l i k t r e 
gul ierung angelegt ist. 
D e r K e r n der parlamentarischen Gese tzgebung ist der 
Parteienstaat. D i e pol i t i schen Parteien - u n d w e n n es 
u m die Gesetzgebung geht, zuerst die Regierungspar
teien - s ind d a z u berufen, die pol i t ische A u f g a b e des 
Interessenausgleichs u n d der K o n f l i k t r e g u l i e r u n g z u 
leisten u n d damit eine erfolgreiche Gesetzgebung z u 
ermöglichen. D i e gleichsam kontraktuel le Substanz 
der demokrat ischen Gesetzgebung hat die N e b e n w i r 
k u n g , daß die Verabschiedung oder V e r h i n d e r u n g v o n 
Gesetzen z u m W e r k z e u g parteienstaatlichen Wet tbe
werbs u m die E r h a l t u n g oder den G e w i n n v o n Regie
rungsmacht w i r d . I m K a m p f u m best immte Gesetze 
müssen sich die Parteien z u r Sicherung ihrer W a h l 
chancen als möglichst erfolgreiche P r o m o t o r e n 
bestimmter Interessen bewähren u n d auch allgemein 
ihre Durchsetzungsfähigkeit erweisen. D e r Streit u m 
die N o v e l l i e r u n g des § 116 A F G u n d die Ket te der 
Gesetze z u r „S icherung" der M o n t a n - M i t b e s t i m m u n g 
sind naheliegende Beispiele. 

K e i n Gesetz i n einer wicht igen Frage k a n n allein 
dadurch A n e r k e n n u n g gewinnen, daß auf das Gesetz
gebungsrecht des Parlaments verwiesen w i r d . D i e 
sachliche Entsche idung u n d Regelung des Gesetzes, 
v o n der V o l k s v e r t r e t u n g i n pol i t ischer Gestal tungs
freiheit getroffen, wäre als legaler Gesetzesbefehl der 
parlamentarischen M e h r h e i t substantiell n icht mehr 
als eine obrigkei t l iche A n o r d n u n g , w e n n das Gesetz 
nicht auch eine innere V e r b i n d u n g m i t den großen 
u n d dauernden Bestrebungen u n d V o r s t e l l u n g e n der 
Gesellschaft aufwiese. D i e s z u b e w i r k e n , ist die p r o -
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dukt ive Aufgabe der Parteien - u n d mittelbar der 
Verbände - in der parlamentarischen Gesetzgebung. 
Darauf zeigen die Schlagworte des „Parteienstaates" , 
des „Verbändestaates" u n d der fundamenta ldemokra
tischen „Part iz ipat ion" . Das Gesetz n i m m t dabei eine 
Stelle ein, die i m U b e r g a n g v o n der obr igkei t l i chen 
Ausübung der Staatsgewalt z u m autonomen Interes
senausgleich liegt. 

2. Das Gesetz im Ubergang von der obrigkeit
lichen Ausübung der Staatsgewalt zum auto
nomen Interessenausgleich 

Das Staatsbild u n d die Begri f fswelt des öffentlichen 
Rechts waren i n der Ära des l iberalen Parteienstaates 
an der T r e n n u n g u n d - bei radikaleren Propagandisten 
- der Entgegensetzung v o n Staat u n d Gesellschaft 
ausgerichtet. A u s diesem A x i o m läßt sich das heutige 
Staatsrecht nicht erklären. D a s demokratische Verfas
sungsdenken - das auch seine radikaleren Propagandi 
sten hat - versteht den Staat als „Selbstorganisation 
der Gesel lschaft" u n d k a n n deshalb das öffentliche 
Recht nicht aus der Entgegensetzung v o n Staat u n d 
Gesellschaft e n t w i c k e l n . Das demokratische Verfas
sungsdenken richtet sich an der G r u n d v o r s t e l l u n g des 
„politischen Prozesses" aus. 
D i e vertraute D i a l e k t i k v o n Staat u n d Gesellschaft 
w i r d in den G r u n d b e g r i f f e n des Staatsrechts i n unter
schiedlich fortschreitenden, oft fast unmerk l i chen 
Veränderungen d u r c h die Kategor ien des neuen V e r 
fassungsrechts abgelöst. D e r Staat u n d die Freihei t des 
einzelnen, der Parlamentarismus u n d nicht zuletzt die 
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Gesetzgebung ändern Gestalt u n d W i r k u n g . N i c h t 
nur der Staat, auch die Freiheit des einzelnen w i r d z u r 
„ F u n k t i o n " des umfassend vorgestellten pol i t ischen 
Prozesses, d e m die Verfassung eine äußere O r d n u n g 
gibt. D e r einzelne ist H e r r u n d K n e c h t dieses Prozes 
ses. D i e staatlichen Inst i tut ionen u n d die öffentlichen 
E i n r i c h t u n g e n dienen dem v o n einzelnen u n d v o n 
G r u p p e n dir igierten - der Idee nach selbstbestimmten 
u n d selbst veranstalteten - pol i t i schen Prozeß der 
M e i n u n g s b i l d u n g , der Interessenartikulation, des V e r 
teilungskampfes u n d der Entscheidungsf indung. 
D e r weitgreifende V o r g a n g , i n d e m sich die U m b i l 
d u n g des Staatsrechts durch die V e r w i r k l i c h u n g der 
D e m o k r a t i e v o l l z i e h t , sol l hier n u r für das gestellte 
T h e m a - „Parlamentarische Gesetzgebung u n d gesell
schaftliche A u t o n o m i e " - u n d n u r exemplarisch 
beleuchtet werden . Fünf tektonische Z o n e n können 
für das G e s a m t b i l d stehen: das Verhältnis v o n Verfas
sung u n d G e s e t z ; die Präponderanz der G r u n d r e c h t e ; 
der P lura l i smus der Interessen, bes. die Koa l i t ionsde
mokrat ie ; die Erscheinungen der „Massendemokra
t i e " ; die fundamentaldemokrat ischen Bewegungen. 

a) V e r f a s s u n g u n d Gesetz 

D i e Praxis des Bundesverfassungsgerichts u n d - dieser 
Praxis manchmal vorausei lend, meistens aber sie über
bietend - die theoretische Ref lex ion haben die Verfas
sung z u m Leitmaß für P o l i t i k u n d K u l t u r in allen 
wesentlichen Bereichen des Zusammenlebens erho
ben. Das gilt v o r allem für die materiellen Vorschr i f ten 
u n d Interpretationsmöglichkeiten des Verfassungs
rechts, zuerst die Staatszielbestimmungen u n d die 
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G r u n d r e c h t e . E s w i r d für eine „ Ents taat l ichung* des 
ö f f e n t l i c h e n " eingetreten, für eine E n t w i c k l u n g des 
„ ö f f e n t l i c h e n " stärker v o n der Verfassung aus (vom 
sozialen Rechtsstaat, der D e m o k r a t i e u n d der R e p u 
b l i k ) , i m Sinne eines grundgesetzlichen „Öffent l ich
k e i t s o p t i m i s m u s " 1 0 ) . 
Unversehens hat das Grundgesetz , dessen Verfas
sungsgeber die Lebensordnungen u n d Programmsätze 
der W e i m a r e r Reichsverfassung gerade nicht wieder
ho len w o l l t e , einen ausgedehnten u n d z u m T e i l l aby
rinthischen „Zweiten H a u p t t e i l " materieller L e i t l i n i e n 
u n d Grundsätze erhalten. G e g e n E n d e der Weimarer 
R e p u b l i k analysierte C a r l S c h m i t t die weitreichenden 
Fo lgerungen für das demokratische M e h r h e i t s p r i n z i p 
u n d für den Gesetzgebungsstaat, die sich ergeben, 
w e n n die Verfassung d e m parlamentarischen Gesetz 
geber d u r c h materiel lrechtl iche Festlegungen v o r g r e i 
fen w i l l , v o r al lem w e n n der Ges ichtspunkt einer 
Schutzwürdigkeit u n d Schutzbedürftigkeit inhal t l i ch 
best immter Interessen u n d Rechte maßgebend i n die 
Verfassung e i n d r i n g t 1 1 ) . D i e geschützten M i n d e r h e i 
ten erhalten d u r c h die „Verankerung" ihrer Interessen 
i n der Verfassung ein P r i v i l e g gegenüber der d e m o k r a 
tischen G l e i c h h e i t des Mehrhe i t spr inz ips . Z u g l e i c h 
gibt die Ver fassung so den rechtsanwendenden Stellen, 
hauptsächlich den G e r i c h t e n , ein W e r k z e u g gegen den 
Gesetzgeber, m i t dem das richterliche Prüfungsrecht 
über seine v o m Gewal tente i lungspr inz ip gezeichnete 
F u n k t i o n s g r e n z e hinaustrit t . C a r l S c h m i t t meinte, der 
Z w e i t e H a u p t t e i l der W e i m a r e r Reichsverfassung sei 
i n W a h r h e i t „eine, gegenüber dem ersten, einen par la
mentarischen Gesetzgebungsstaat organisierenden 
H a u p t t e i l heteronome, zweite Ver fassung" . 

19 



E i n wesentlicher C h a r a k t e r z u g des Gesetzgebungs
staates unter dem Grundgese tz ist die q u a s i k o d i f i k a t o -
rische Stel lung, die der Verfassung, besonders den 
G r u n d r e c h t e n , i n der R e c h t s o r d n u n g zugewiesen 
w o r d e n ist. D i e „Wesent l ichkei ts theorie" des B u n d e s 
verfassungsgerichts hat den Interpreten einen Z a u b e r 
stab i n die H a n d gegeben, m i t d e m die E x e k u t i v e 
beschränkt, z u n e h m e n d aber der Gesetzgeber überla
stet werden k a n n . D i e neuerliche Rückbesinnung auf 
die i m Gewal tente i lungspr inz ip vorausgesetzte A u f 
tei lung u n d Z u o r d n u n g der V e r a n t w o r t l i c h k e i t e n in 
der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts 
z u r selbständigen „Normkonkret is ierungsbefugnis" 
der V e r w a l t u n g i m technischen Sicherheitsrecht 1 2 ) 
sieht sich auf dieser L i n i e w i e folgt kr i t i s ier t : „Was 
verfassungsrechtlich, i n grundrechtsschützender 
A b s i c h t begann, endet bei den Einschätzungen u n d 
Wertmaßstäben der V e r w a l t u n g , die r e g u l a t i v e K r a f t 
des Gesetzes u n d die freiheitsschützende F u n k t i o n des 
G r u n d r e c h t s bleiben gleichermaßen a u f der Strecke." 
Es w i r d ebenso aber z u Recht bemerkt , W i d e r s t a n d 
formiere sich gegen eine „Depotenzierung des d e m o 
kratischen Gesetzgebers z u einem O r g a n r ichter l ich 
angeleiteten V e r f a s s u n g s v o l l z u g s " 1 3 ) . 
D i e r ichterrechtl ich ins W e r k gesetzte, dann aber 
d u r c h Theoret iker u n d Interessenten wei t über das 
Z i e l getriebene quasikodif ikator ische F o r t b i l d u n g des 
Verfassungsrechts überfordert den S inn u n d die L e i 
stungsfähigkeit der Verfassung u n d verzerrt den p o l i 
tischen A u f t r a g des Gesetzgebers. D i e parlamentari 
sche Gesetzgebung u n d das demokrat ische M e h r h e i t s 
p r i n z i p sehen sich dadurch einer gestärkten D r i t t e n 
G e w a l t gegenüber, die m i t H i l f e des r ichterl ichen 
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Prüfungsrechts die Gesetzesunterworfenheit der 
Rechtsprechung einschränkt. E i n E r f o l g der Bestre
bungen, das Grundgese tz d u r c h neue u n d spezielle 
Staatszielbestimmungen z u ergänzen, würde den 
kodi f ikator ischen C h a r a k t e r z u g des Verfassungs
rechts vertiefen u n d auch die Gesetzesunterworfenheit 
der vol lz iehenden G e w a l t m o d i f i z i e r e n . 

b ) D i e Präponderanz der G r u n d r e c h t e 

D i e E n t w i c k l u n g u n d F o r t b i l d u n g der G r u n d r e c h t e 
durch das Bundesverfassungsgericht ist eine außerge
wöhnliche u n d d u r c h keine K r i t i k i n Frage z u stel
lende Le is tung für die Rechtsordnung u n d für die 
Freiheit des einzelnen. D i e gegen einzelne Entsche i 
dungen u n d auch gegen bestimmte Rechtsauffassun
gen des Ger ichts vorgebrachten u n d v o r z u b r i n g e n d e n 
Einwände - s o w o h l v o n Betroffenen, w i e auch v o m 
Standpunkt der Rechtswissenschaft - ändern daran 
nichts. D i e unlängst geäußerte A u f f o r d e r u n g , das 
Bundesverfassungsgericht, v o r al lem dessen 1. Senat, 
möge wieder z u „juristisch-argumentativer D i s z i p l i n 
und judizie l ler Präzis ion" zurückf inden 1 4 ) , ist als a l l 
gemeiner V o r w u r f nicht vertretbar. 
A n der auffälligen u n d i n gewisser Weise singulären 
Präponderanz der G r u n d r e c h t e i n P o l i t i k u n d Recht 
ist Überdenkenswert, daß die B e t o n u n g des „persona
l e n " G r u n d z u g s der G r u n d r e c h t e z u einer Entba lan-
cierung des Katalogs der Freiheitsrechte führen k a n n 
und daß jenseits des „personalen" Freiheitsschutzes 
die G r u n d r e c h t e z u n e h m e n d i n Pos i t ionen u n d 
Bast ionen autonomer Interessenwahrung u n d G r u p 
penstrategien verwandelt werden . D i e Grundrechte 
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s ind der Brückenkopf der gesellschaftlichen A u t o n o 
mie i n der Verfassungsordnung. D i e gesetzgebende 
G e w a l t des Staates, der parteienstaatliche Parlamenta
r ismus, sieht sich hier einem tiefgestaffelten K r a f t f e l d 
der A u t o n o m i e v o n G r u p p e n u n d Sozialbereichen 
gegenüber. 
D i e verfassungsrechtlich zugelassene oder gewährlei
stete A u t o n o m i e ist eine Schranke der Gesetzgebung 
u n d außerdem i n vielfältiger Weise die G r u n d l a g e 
„nichtstaatl icher" Rechtse tzung 1 5 ) . D i e K i r c h e n u n d 
sonstigen Religionsgesellschaften s ind der histor isch 
bedeutendste u n d auch für die heutige Ges i t tung u n d 
K u l t u r wesentlichste Bere ich . A n d e r e Bereiche haben 
i n der aktuellen jurist ischen Debatte größere A u f 
merksamkei t auf sich gezogen. Das Grundgesetz u n d 
die Landesverfassungen haben i n breitem U m f a n g 
Angelegenheiten öffentlicher Bedeutsamkeit Selbst
verwaltungskörperschaften oder -e inr ichtungen über
lassen, so den k o m m u n a l e n Gebietskörperschaften 
( A r t . 28 A b s . 2 G G ) , den Universitäten u n d Fakultä
ten ( A r t . 5 A b s . 3 G G ) u n d den Rundfunkansta l ten 
( A r t . 5 A b s . 1 Satz 2 G G ) , oder der autonomen 
U b e r e i n k u n f t sozialer Mächte zugestanden, wie ins-
bes. i n der Tar i fautonomie des ko l lek t iven A r b e i t s 
rechts ( A r t . 9 A b s . 3 G G ) . 

D i e Basis dieser autonomen Rechte s ind verfassungs
rechtliche Freihei ten u n d Garant ien . Es handelt sich 
nicht etwa u m „ursprüngliche" oder sonstwie 
„staatsfreie" Regelungsbefugnisse oder Pr iv i legien . 
Diese autonomen Rechte bedürfen alle der Ausgestal 
tung u n d des Schutzes d u r c h das Gesetz . A u s den 
jeweil igen verfassungsrechtlichen Freiheiten u n d 
Garant ien ergibt sich für die anerkannte A u t o n o m i e 

22 



eine Gewährleistungspflicht des Gesetzgebers, 
gestärkt d u r c h die verfassungsgerichtliche „Wesent-
l i chkei t s theor ie" , aber gegenläufig auch der A n s p r u c h 
der A u t o n o m i e s u b j e k t e , i n einem lebenskräftigen 
U m k r e i s für Selbstbest immung u n d Gesta l tung d u r c h 
den Staat, u n d damit d u r c h den Gesetzgeber, respek
tiert z u w e r d e n . D i e rechtsstaatliche u n d d e m o k r a t i 
sche G a r a n t i e f u n k t i o n des Gesetzes gilt auch hier -
u n d gilt hier sogar in betonter Weise 1 6 ) - , d o c h sie 
verschafft dem Staat nicht die D i s p o s i t i o n über die der 
A u t o n o m i e vorbehaltenen Sachbereiche u n d E n t w i c k 
lungen. 
D i e pol i t ische V e r a n t w o r t u n g u n d Entscheidungsge
walt des Gesetzgebers angesichts der verfassungs
recht l ich gewährleisteten A u t o n o m i e ist nicht nur eine 
Frage der jurist ischen K o n s t r u k t i o n u n d der recht l i 
chen Maßstäbe . D i e Rechtsfragen s ind n u r die W i d e r 
spiegelung grundsätzlicher Streitpunkte i n der Sache, 
die i n die Sphäre der Verfassungspol i t ik reichen. D i e 
A u t o n o m i e b e r e i c h e , die hauptsächlich z u juristischen 
Erörterungen u n d Streitfällen geführt haben, s ind z e n 
trale E n t w i c k l u n g s - u n d K a m p f f e l d e r der heutigen 
Gese l l schaf tsordnung: 
- die Wissenschaft , F o r s c h u n g u n d Technologie , 

gestützt auf die Universitäten u n d wissenschaft l i 
chen H o c h s c h u l e n ; 

- der R u n d f u n k u n d die „Neuen M e d i e n " als ein 
Kernstück der öffentlichen M e i n u n g u n d der 
medialen K o m m u n i k a t i o n ; 

- die K o a l i t i o n e n als F a k t o r e n der sozialen Selbstver
w a l t u n g u n d als Parteien der K a m p f - u n d A u s 
g le i chsordnung des Tar i f Vertragssystems. 

Kaiser hat i n seinem V o r t r a g über den Gel tungsan-
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spruch des Rechts gezeigt, daß die T a r i f a u t o n o m i e -
wie das Gesetz - d u r c h eine ökologische Staatszielbe
s t i m m u n g gebunden ist. D e r Schutz der natürlichen 
Lebensgrundlagen des M e n s c h e n tritt dami t verfas
sungsrechtl ich als B e g r e n z u n g auch des Staatsziels 
Wir tschaf tswachstum u n d insgesamt des V e r t e i l u n g s 
kampfes auf den P l a n . N i c h t n u r das Recht des 
Gesetzgebers, auch die Gestaltungsmöglichkeiten der 
A u t o n o m i e sind d e m W a n d e l der Verhältnisse unter
w o r f e n . 

D i e Wissenschaftsfreiheit , die Medienfre ihe i ten u n d 
die Koal i t ionsfre ihe i t garantieren gesellschaftliche 
A u t o n o m i e durchaus verschiedener A r t u n d K r a f t . 
„ A u t o n o m i e " ist dennoch weder hier n o c h sonst 
„Staatsfreiheit" i m Sinne des l iberalen A x i o m s der 
Entgegensetzung v o n Staat u n d Gesellschaft . D i e 
d u r c h die Verfassung ausgesprochene Garant ie muß 
d u r c h das Gesetz W i r k s a m k e i t erhalten. D i e jeweilige 
Freiheit u n d A u t o n o m i e muß d u r c h das Gesetz 
gewährleistet werden , sie muß d u r c h das Gesetz m i t 
den Interessen der Al lgemeinhe i t i n E i n k l a n g gehalten 
werden u n d sie muß d u r c h das Gesetz m i t den R e c h 
ten D r i t t e r ausgeglichen w e r d e n . D a ß die Regelungs
vol lmacht des gesetzgebenden Staates auf diese 
Gewährleistungsaufgaben beschränkt ist, bedeutet 
keineswegs eine Rückzugsposit ion. D i e pol i t ische 
V e r a n t w o r t u n g u n d das Gesetzgebungsrecht der par
lamentarischen Inst i tut ionen darf n u r nicht i m Sinne 
einer falsch verstandenen „Staatsfreiheit" der W i s s e n 
schaft, der M e d i e n u n d des Tarifvertragssystems 
geschwächt werden . 
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c ) D e r P l u r a l i s m u s der Interessen 

Jedes P r o g r a m m d u r c h Gesetz einzulösender Schutz-
u n d Gewährleistungspflichten des Staates muß sich 
der Frage nach der Leistungsfähigkeit des parlamenta
rischen Gesetzgebers i m Parteien- u n d Verbändestaat 
stellen. D a m i t ist nicht nur die gewissermaßen techni
sche Beengtheit i n der personellen u n d zei t l ichen 
Kapazität der Legislative gemeint. A l s M e d i u m u n d 
F a k t o r des pol i t i schen Prozesses muß die parlamenta
rische V o l k s v e r t r e t u n g über die nötige polit ische 
Bewegungsfreiheit verfügen, ist sie aber auch v o n 
W a h l e n , Wahlergebnissen, Machtkämpfen u n d Inter
essengegensätzen abhängig. Diese Bedingungen u n d 
Erscheinungen des demokrat ischen Parlamentarismus 
s ind dessen Lebensäußerungen, nicht Behinderungen 
oder Mißstände. D a m i t sol l natürlich nicht gesagt 
werden , daß jeder Wahlausgang oder jeder M a c h t 
oder Interessenkompromiß gleich gut wäre. 
D i e verbändestaatliche, v o m Plural i smus der Interes
sen beeinflußte Seite der Gesetzgebung w i r f t unter 
dem B l i c k w i n k e l des pol i t ischen Prozesses z w e i F r a 
gen auf: die Frage einer Inst i tut ional is ierung des V e r 
bandseinflusses i m Gesetzgebungsverfahren, am aus
geprägtesten etwa d u r c h einen Bundeswirtschaftsrat , 
u n d die Frage der gesetzlichen O r d n u n g des Interes
sen- u n d Vertei lungskampfes selbst. 
D e r G e d a n k e einer formalisierten Betei l igung der 
organisierten Interessen an der Gesetzgebung ist alt 
u n d f indet i m m e r wieder neue Fürsprecher 1 7 ) . B e i 
spielsweise w i r d gesagt: „Eine Verbandsbetei l igung 
am Gesetzgebungsverfahren, die fre i l ich erst noch i n 
angemessener Weise z u institutionalisieren wäre, emp-
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fiehlt sich nicht nur aus Gründen der O f f e n l e g u n g u n d 
K o n t r o l l e des Verbandseinflusses, sondern auch i m 
H i n b l i c k auf den eingebrachten Sachverstand, die 
Er le ichterung des Interessenausgleichs u n d die damit 
verbundene bessere Durchse tzbarke i t der beabsichtig
ten R e g e l u n g e n " 1 8 ) . 
Derart ige K o n z e p t e , die ohne Verfassungsänderung 
nicht realisiert werden könnten, dürften auf ideal ist i 
schen Einschätzungen beruhen u n d würden den P a r l a 
mentarismus u n d die Parteien d e m ungebrochenen 
Interessenproporz öffnen. W e n i g Gutes verspricht 
auch die v o n anderer Seite erhobene F o r d e r u n g , i n das 
Gesetzgebungsverfahren einen plural ist ischen „ D i s 
k u r s " der Interessenten, Exper ten u n d Rechtswissen
schaftler als förmlichen Verfahrensschrit t e i n z u 
bauen 1 9 ) . Das geltende Recht kennt z w a r verschieden
artige Bes t immungen über die Anhörung oder son
stige Betei l igung v o n Verbänden bei der V o r b e r e i t u n g 
v o n Gesetzen oder sonstigen Rechtsvorschri f ten, z . B . 
i n § 69 A b s . 5 der Geschäftsordnung des Bundestages, 
i n § 23 der Gemeinsamen Geschäftsordnung der B u n 
desministerien ( G G O II), i n § 94 B B G u n d den ent
sprechenden Bes t immungen des Landesbeamtenrechts 
u n d i m technischen Sicherheitsrecht (siehe § 51 
B I m S c h G ) . D i e Bes t immungen begründen jedoch 
keine M i t w i r k u n g s r e c h t e der beteiligten Kreise i m 
Rechtsetzungsverfahren selbst 2 0 ) . 
Für die andere Frage der gesetzlichen O r d n u n g des 
Interessen- u n d Vertei lungskampfes selbst hält sich 
der Leitsatz v o n der pol i t i schen Gestaltungsfreiheit 
des Gesetzgebers bereit. D o c h ist damit die Rechts
frage n u r bezeichnet, nicht entschieden. D i e d e m o k r a 
tischen Inst i tutionen, V o l k s v e r t r e t u n g u n d verant-
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wort l i che Regierung, verfügen i m K r a f t f e l d u n d L e g i 
t imationssystem der D e m o k r a t i e nicht über eine v o n 
vornhere in bestehende u n d ungefragte Autorität u n d 
Entscheidungsfähigkeit, kraft derer „von o b e n " , ex 
auctoritate pr incipis oder auch nur ex auctoritate 
rat ionis , einfach dekretiert werden könnte , was Recht 
u n d Gerecht igkeit ist. 
A u f den G e d a n k e n , daß die V e r n u n f t die G r u n d l a g e 
des Rechts ist, konnte nur das Zeitalter des N a t i o n a l 
staates - oder früher, i m römischen W e l t r e i c h , die 
Phi losophie der stoischen Wel tvernunf t - k o m m e n . E s 
ist also die in der N a t i o n verkörperte K u l t u r , 
Geschichte u n d Sit t l ichkeit , die dem gesetzten Recht 
Legitimität verschafft : D i e verallgemeinerte bürger
liche Gesellschaft, n icht die abstrakte V e r n u n f t . Es ist 
heute, i m Zeitalter des sich auflösenden N a t i o n a l 
staats, eine noch offene Frage, ob Weltanschauungen, 
Parte iprogramme, „Klassenbewußtsein" oder anderes 
die neue Basis gründen können. Das Interesse für sich 
allein k a n n die Legitimität des Rechts jedenfalls nicht 
schaffen. 

D i e gesetzgebende Volksver t re tung k a n n nicht , w i e 
die Exekut ive , als Schuldner i n einem verfassungs
rechtl ichen Schuldverhältnis i n A n s p r u c h genommen 
w e r d e n . E ine Pf l i cht z u r Gesetzgebung als einklagbare 
Rechtspf l icht ist ein verfassungsrechtlicher G r e n z f a l l . 
D i e F u n k t i o n s g r e n z e n u n d Funkt ionsbedingungen 
der parlamentarischen Volksver t re tung s ind i n R e c h 
n u n g z u stellen, w e n n verfassungsrechtliche Pf l i chten 
des Gesetzgebers z u r Regelung best immter M a t e r i e n , 
z . B . des Arbei tskampfrechts , fo rmul ie r t werden . Es 
muß, selbstverständlich, die poli t ische u n d i m K e r n 
verfassungsrechtliche V e r a n t w o r t u n g des Gesetzge-
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bers für den Schutz u n d die Gewährleistung v o n 
Freihei t , Sicherheit u n d gerechter O r d n u n g eingefor
dert werden . O h n e diese V e r a n t w o r t u n g u n d Garant ie 
k a n n eine Gesel lschaftsordnung freien Z u s a m m e n 
lebens nicht bestehen. D o c h ist das z u unterscheiden 
v o n dem raschen, mi t kons t rukt iver Fingerfert igkei t 
begleiteten R u f nach d e m Gesetzgeber. I m d e m o k r a t i 
schen Parteien- u n d Verbändestaat bedeutet die Rege
lungspfl icht des Gesetzgebers ein P r i v i l e g für die 
Begünstigten. Deshalb k a n n dem Gesetzgeber nicht 
ohne dringenden u n d schwerwiegenden G r u n d abver
langt werden , er müsse bestimmte Gegenstände über
haupt, i n bestimmter Weise oder z u best immten Z e i t 
p u n k t e n regeln. Das k a n n pol i t i sch gefordert w e r d e n , 
viel leicht auch zweckmäßig sein, k o m m t als verfas
sungsrechtliche P f l i ch t aber n u r kraft eines besonde
ren Titels in Frage. W e r einen solchen T i t e l z u haben 
behauptet, muß sich auf eine genaue Prüfung des 
Titels gefaßt machen. 

D i e Kehrseite dieses viel leicht r igoros erscheinenden 
Standpunktes ist, daß der Gesetzgeber u m so deut l i 
cher darauf verpfl ichtet ist, die F u n k t i o n s b e d i n g u n g e n 
der gesellschaftlichen A u t o n o m i e in deren verschiede
nen W i r k u n g s k r e i s e n z u sichern. Es k a n n i h m be i 
spielsweise nicht frei stehen, die Gesta l tung der 
U n t e r n e h m e n s m i t b e s t i m m u n g der Tar i fautonomie z u 
überlassen oder die ordnungspol i t i schen K o n s e q u e n 
z e n der gesetzlich geregelten Unternehmensmi tbe 
s t i m m u n g für die Funktionsfähigkeit der Gesellschaf
ten u n d des Tarifvertragssystems als eine n u r p o l i t i 
sche Frage z u betrachten. I m Arbe i t skampfrecht ist 
die Sicherung der Neutralität des Staates u n d der 
staatlichen Leistungen als G r u n d b e d i n g u n g der 

28 



Gleichgewicht igkei t der Arbei tskampfparte ien eine 
verfassungsrechtlich erhebliche Aufgabe des Gesetz 
gebers. D i e Auseinandersetzung u m die Neufassung 
des § 116 A F G , ausgelöst v o n einer neutralitätswidri
gen Beeinflussung des Arbei tskampfes i n der M e t a l l i n 
dustrie 1984 d u r c h Leistungen der Bundesanstalt für 
A r b e i t in H ö h e v o n 200 M i o . D M an mittelbar betrof
fene Arbe i tnehmer , betraf deshalb eine elementare 
Verfassungsfrage. D e r parlamentarische Gesetzgeber 
darf seine V e r a n t w o r t u n g hier wie sonst nicht auf 
autonome Entscheidungen oder Vereinbarungen der 
K o a l i t i o n e n abwälzen, auch nicht i m Gewände v o n 
Regelungen der Bundesanstalt für A r b e i t oder v o n 
Schiedsstellen. 
F ü r die verfassungsrechtliche O r d n u n g des Interes
senpluralismus u n d der autonomen Rechte i m p o l i t i 
schen Prozeß zeigt es sich demnach als Kardinal frage, 
die Funkt ionsbedingungen des autonomen Interessen
ausgleichs z u erfassen u n d der Garantie des Gesetzes 
z u unterstellen. E i n P u n k t , für den diese Kardinalfrage 
n o c h der genaueren Prüfung harrt , ist der Regelungs
bereich, den das Schlagwort v o n der „sozialen K o n 
trol le des technischen For tschr i t t s " bezeichnet. D i e 
Koal i t ionsfre ihei t ( A r t . 9 A b s . 3 G G ) schließt den 
Gesetzgeber nicht etwa v o n der Befugnis z u r O r d 
n u n g u n d Gestal tung aus, ebensowenig die wirtschaft 
l i chen Freiheitsrechte ( A r t . 2 A b s . 1, 12 A b s . 1, 14 
G G ) . Klärungsbedürftig ist, ob u n d welche Rege
lungspf l icht hier für den Gesetzgeber anzunehmen ist. 
D i e A p o r i e der Verfassungsbindung des gesetzgeben
den Parlaments besteht dar in , die rechtsstaatliche u n d 
demokratische G a r a n t i e f u n k t i o n des Gesetzes mit 
d e m Fundamentalsatz der parlamentarischen D e m o -

29 



kratie, der pol i t i schen Gestaltungsfreiheit des Gesetz
gebers, i n E i n k l a n g z u halten. D e r z u r pol i t i schen 
Entsche idung berufenen V o l k s v e r t r e t u n g muß ein 
dem G r u n d s a t z nach gegebener Spie l raum dar in zuge
standen w e r d e n , o b , w a n n u n d m i t w e l c h e m Maß an 
Regelungsdichte die gesetzgebende G e w a l t ausgeübt 
w i r d . Das W e r k z e u g des M a c h t - u n d Interessenaus
gleichs, m i t d e m dieser Spie lraum w a h r g e n o m m e n 
w i r d u n d w a h r g e n o m m e n w e r d e n darf, ist der K o m 
promiß. Es gibt viel leicht keine andere zentrale 
Ersche inung des pol i t i schen Prozesses, die v o m 
Staatsrecht so w e n i g beachtet w i r d , w i e der K o m p r o 
miß. D e m Scharfsinn C a r l S c h m i t t s w a r dieses W e r k 
zeug des po lykra t i schen Parteienstaates nicht entgan
gen, d o c h sah er n u r die negative Seite des interessen
tenabhängigen Parlamentarismus, i n d e m das Gesetz 
n u r der „jeweilige K o m p r o m i ß heterogener M a c h t 
k l u m p e n " sei 2 1 ) . 

D e r K o m p r o m i ß als Wegbereiter der Gesetzgebung 
reflektiert die Ex is tenz u n d K a m p f k r a f t der G r u p p e n 
interessen i n einer Parte i , i n einer Parte ienkoal i t ion 
u n d i n der W e c h s e l w i r k u n g v o n Regierung u n d 
O p p o s i t i o n u n d v o n Parteien u n d Verbänden. 
D e r K o m p r o m i ß erfaßt einzelne Gesetze u n d einzelne 
Regelungen i n d e m Gesetz . E r konst i tuiert aber auch 
„ P a k e t e " u n d J u n k t i m s quer d u r c h die gesamte P o l i 
t ik u n d Gesetzgebung, etwa d u r c h die Verknüpfung 
einer steuerpolit ischen R e f o r m m i t der Regelung -
oder N i c h t r e g e l u n g - v o n Fragen des Famil ienrechts , 
des Straf rechts, des Rechts der inneren Sicherheit oder 
der S o z i a l p o l i t i k . 
D e r K o m p r o m i ß als Ersche inung des pol i t i schen A u s 
gleichs tritt nur d u r c h seine Ergebnisse i n das L i c h t 
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des Verfassungsrechts. D e r d u r c h den Kompromiß 
geschaffene Zusammenhang, der ja ke in Z u s a m m e n 
hang i n der Sache selbst z u sein braucht, w i r d außer
dem n u r i n dem Ausschni t t d u r c h die Maßstäbe des 
Verfassungsrechts greifbar, der d u r c h ein Gesetz oder 
eine einzelne Rechtsvorschrif t gebildet w i r d . D i e w e i 
tergehenden kontraktuel len Verknüpfungen können 
als solche die verfassungsrechtliche Beurte i lung nicht 
beeinflussen. U b e r h a u p t k o m m t es für das Verfas
sungsrecht hier nur auf objektive Fehlgriffe u n d Män
gel, n icht dagegen auf behauptete subjektive Willkür 
oder Gedankenlos igkei t i m Prozeß der V o r b e r e i t u n g 
eines Gesetzes an. Staatsklugheit u n d praktische V e r 
nunft treten also - ebenso w i e das Fehlen des einen 
oder des anderen - nur m i t einem Segment ihrer 
W i r k s a m k e i t v o r das F o r u m des Verfassungsrichters. 

d ) Massendemokratische E r s c h e i n u n g e n u n d f u n d a 
m e n t a l d e m o k r a t i s c h e B e w e g u n g e n 

D e r K o m p r o m i ß ist ein Lebenselement des Parteien-
u n d Verbändestaates. D iesem auf Ausg le i ch u n d K o n 
sens abzielenden Entscheidungsweg diametral entge
gengesetzt s ind die Erscheinungen der Massendemo
kratie u n d die fundamentaldemokratischen B e w e g u n 
gen. Beide s ind völlig folgerichtig mit dem Par lamen
tarismus nicht vereinbar oder sogar gegen die A r b e i t s 
weise u n d Autorität der parlamentarischen D e m o k r a 
tie gerichtet. Selbst z u m Kompromiß nicht fähig, 
gewinnen die massendemokratischen u n d fundamen
taldemokratischen Bestrebungen fort laufend A r g u 
mente aus der Schwerfälligkeit parteien- u n d verbän
destaatlicher P r o z e d u r e n u n d aus den mangelhaften 
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oder „ faulen" K o m p r o m i s s e n , die ihre Theoret iker 
u n d Propagandisten tatsächlich oder vermeint l i ch auf
zudecken vermögen. 
D i e massendemokratische Seite des pol i t i schen P r o 
zesses ist, w i e besonders G e r h a r d L e i b h o l z nicht 
müde w u r d e z u betonen 2 2 ) , untrennbar m i t dem P a r 
teienstaat verbunden. D i e W a h l e n können mehr oder 
weniger Personalplebiszite über die Kandidaten für 
das A m t des Regierungschefs sein oder v o n den Par 
teien oder der öffentlichen M e i n u n g z u A b s t i m m u n 
gen über P r o g r a m m e oder pol i t ische Haupt f ragen ver
einfacht werden . Daraus können sich po l i t i s ch e i n z u 
lösende B i n d u n g e n des Parlaments für die Regierungs
b i l d u n g u n d für die Gesetzgebung ergeben. Je weiter 
sich allerdings das Kräftespiel v o n einem ausgeprägten 
Zwei -Par te ien-Sys tem entfernt u n d der Wahlausgang 
verschiedene Koalit ionsmöglichkeiten eröffnet, u m so 
weniger folgt der reale pol i t ische M a c h t - u n d Interes
senausgleich der V o r s t e l l u n g v o m plebiszitären Par
teienstaat. 

E i n e unmittelbare A u s w i r k u n g auf die parlamentari
sche Gesetzgebung tritt ein, w e n n der Parlamentaris
mus d u r c h Ver fahren der Volksgesetzgebung ergänzt 
oder m o d i f i z i e r t w i r d . Das Grundgesetz sieht derar
tige plebiszitäre B i n d u n g e n der parlamentarischen 
V o l k s v e r t r e t u n g nicht v o r u n d läßt sie auch nicht z u . 
„ D i e Bundesgesetze werden v o m Bundestage 
beschlossen" ( A r t . 77 A b s . 1 Satz 1 G G ) u n d k o m m e n 
zustande, w e n n der Bundesrat seine M i t w i r k u n g s 
rechte ausgeübt hat ( A r t . 78 G G ) . D i e i n neuerer Zei t 
verstärkt vorgebrachten A r g u m e n t e für plebiszitäre 
Ergänzungen des parlamentarischen Gesetzgebungs
verfahrens fügen sich i n Verfassungsvorstel lungen ein, 
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die in der parlamentarischen Entscheidung nur ein 
Element des umgreifenden pol i t ischen Prozesses der 
gesellschaftlichen W i l l e n s b i l d u n g sehen. D i e schein
bare Unmit te lbarke i t der plebiszitären Verfahren w i r d 
außerdem z u U n r e c h t der parteienstaatlichen M i t t e l 
barkeit des Parlamentarismus konfront ier t . 
D i e fundamentaldemokrat ischen Bewegungen definie
ren sich dadurch , daß sie grundsätzlich oder für e in
zelne poli t ische Entscheidungen die Legitimität 
bestreiten, die i n der parlamentarischen V o l k s v e r t r e 
tung w i r k s a m ist u n d in W a h l e n nach dem M e h r h e i t s 
p r i n z i p bezeugt w i r d . D i e Vie l fa l t der G r u p p e n u n d 
Bestrebungen erlaubt keine vorschnel len Vera l lgemei 
nerungen. E i n e L i n i e beruft sich auf jene Schein-
Legitimität, die für bestimmte A n l i e g e n i n A n s p r u c h 
genommen w i r d , die an die W u r z e l des Übels z u 
gehen versprechen. Dies ist das gewöhnliche A r g u 
ment des Radika l i smus z u r Rechtfert igung utopischer 
Zie le u n d gewaltsamer M i t t e l 2 3 ) . E i n e andere L i n i e ist 
die „Basisdemokrat ie" als Gesel lschaftsbild v o n 
G r u p p i e r u n g e n , die sich als „Bestandteil der außer
parlamentarischen E m a n z i p a t i o n s b e w e g u n g e n " ver
stehen; dieses P r o g r a m m läßt sich i n der Verfassungs
o r d n u n g des Grundgesetzes nicht v e r w i r k l i c h e n 2 4 ) . 
Schließlich haben sich Bestrebungen der fundamental 
demokratischen „Part iz ipat ion" , z . B . i n Bürgerinitia
t iven, auf G r u n d r e c h t e der pol i t ischen Freiheit , v o r 
allem die Versammlungsfreihei t ( A r t . 8 G G ) gestützt, 
u m die demokratische F u n k t i o n dieser Grundrechte 
als eine A r t kompensatorische Teilhabe an wicht igen 
pol i t ischen Entscheidungen auszuformen, angesichts 
der etablierten Kräfte , des Mehrhe i t spr inz ips der 
repräsentativen D e m o k r a t i e und der durch einen 
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überlegenen bürokratischen A p p a r a t verwalteten 
Staatsgewalt. D i e jüngste Rechsprechung des Bundes
verfassungsgerichts 2 5 ) könnte derartigen Interpretatio
nen A u f t r i e b geben. E s ist ein Schritt v o n großer 
Tragweite , w e n n die G r u n d r e c h t e der pol i t ischen 
Freihei t i n Rücksicht auf die Bedeutung der durch sie 
geschützten Verhaltensweisen für den Prozeß der 
freien pol i t i schen M e i n u n g s - u n d W i l l e n s b i l d u n g 
nicht n u r - w i e bisher - als Freiheitsrechte mi t k o n s t i 
tutiver Bedeutung für die D e m o k r a t i e angesehen wer 
den, sondern vie lmehr als Rechte , die z u den unent
behrl ichen „Funktionselementen eines demokra t i 
schen G e m e i n w e s e n s " gehören. D i e als G r u n d r e c h t 
geschützte pol i t ische Freihei t tritt d u r c h diese F u n k -
t ional is ierung i n K o n k u r r e n z z u den W i l l e n s b i l d u n g s 
u n d Entscheidungsverfahren der demokrat ischen 
Staatlichkeit, insbes. der parlamentarischen Gesetzge
bung. 

3. Das Gesetz und die politische Freiheit 

In einer A b h a n d l u n g über „Entscheidungsdefizite der 
Par lamente" trifft der A u t o r , ein sicher nicht u n k r i 
tisch eingestellter Staatsrechtler, die Feststellung, die 
gängige Par lamentar ismuskr i t ik übersehe „die h is tor i 
sche Tatsache, daß bisher k e i n deutsches Parlament 
einen n u r annähernd so starken Einfluß auf die p r a k t i 
sche P o l i t i k ausgeübt hat wie der Bundestag in den 
vergangenen dreißig Jahren seines Bestehens" 2 6 ) . W e r 
also daran festhält, daß der Parlamentarismus und die 
parlamentarische Gesetzgebung die entscheidende 
G r u n d l a g e für eine freie u n d gerechte Rechtsordnung 
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s ind , bewegt sich nicht in einer W e l t bloßer I l lus ionen. 
D i e demokrat ischen Inst i tut ionen müssen sich i n die
sem Punkte nicht eine die Verfassung widerlegende 
„Verfassungswirklichkeit" vorhalten lassen. I m übri
gen belegen die gerade i n jüngster Zei t deut l ich inten
sivierten A r b e i t e n z u einer „Gesetzgebungswissen
schaft" , daß die parlamentarische Gesetzgebung eine 
lebendige, wirksame u n d interessante Ersche inung der 
praktischen P o l i t i k ist. 
E i n e Theor ie der Gesetzgebung, die der V o r s t e l l u n g 
v o m pol i t i schen Prozeß als dem Grundphänomen des 
Staatslebens folgt , stellt gewissermaßen v o n selbst 
einen Z u h a m m e n h a n g zwischen den gesellschaftlichen 
F a k t o r e n der Gesetzgebung u n d der parlamentari 
schen W i l l e n s b i l d u n g u n d Entsche idung her. K a n n es 
dennoch eine pol i t iktranszendente Rationalität des 
Gesetzes in der parteienstaatlichen D e m o k r a t i e geben, 
eine Rationalität der „notwendigen Beziehungen, die 
aus der N a t u r der D i n g e hervorgehen" , wie es M o n 
tesquieu vorschwebte? Dieses Z i e l ist - so muß die 
A n t w o r t des Staatsrechtlers lauten - die Prämisse eines 
die Versprechungen der Verfassung einhaltenden 
Gesetzgebungsstaates. Z u dem Gesetz als dem K e r n 
stück des demokrat ischen Verfassungsstaates gibt es 
keine Al ternat ive . A u f dem Gesetz - u n d damit auf 
der Leistungsfähigkeit der parlamentarischen V o l k s 
vertretung u n d des demokrat ischen Parteiensystems -
ruhen die Sicherung v o n Freiheit u n d E i g e n t u m u n d 
ebenso die sozialstaatlichen Garant ien v o n A r b e i t u n d 
sozialer Sicherheit. 

D i e Kräfte der gesellschaftlichen A u t o n o m i e müssen 
die Stellung u n d Aufgabe der pol i t ischen Parteien für 
die parlamentarische Gesetzgebung anerkennen u n d 
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unterstützen. D e n n die Rationalität der Gesetzgebung 
k a n n in der parlamentarischen D e m o k r a t i e nicht 
getrennt v o n dem K a m p f oder „ W e t t b e w e r b " der 
Parteien u m die nach dem egalitären M e h r h e i t s p r i n z i p 
vergebene M a c h t u n d u m die B e s t i m m u n g der sachli
chen Ziele staatlichen H a n d e l n s definiert werden. 
E s ist ein verfassungsrechtliches P r i n z i p , daß die W a h 
len den Staat mi t handlungsfähigen O r g a n e n versehen 
sol len , d . h . mit einem Parlament , das nach seinen 
Mehrheitsverhältnissen fähig ist, eine Regierung z u 
b i l d e n u n d sachliche gesetzgeberische A r b e i t z u le i 
sten. Dieses P r i n z i p erlaubt, wie das Bundesverfas
sungsgericht mehrfach bestätigt hat, sogar D i f f e r e n 
z ierungen i m A n w e n d u n g s b e r e i c h der formalisierten 
Wahlrechtsgleichheit . Es schützt die pol i t ische H a n d 
lungsfähigkeit des Parlaments ; die W a h l sol l ein Par la 
ment als funktionsfähiges Staatsorgan hervorbr ingen. 
„Klare u n d ihrer V e r a n t w o r t u n g für das G e s a m t w o h l 
bewußte M e h r h e i t e n i m Parlament s i n d . . . für die 
B i l d u n g einer nach innen u n d außen aktionsfähigen 
Regierung u n d z u r Bewältigung der sachlichen gesetz
geberischen A r b e i t e r f o r d e r l i c h " 2 7 ) . Diese verfas
sungsrechtliche Le i t l in ie ist z u bedenken, soweit die 
S icherung u n d Stärkung der Gesetzgebungsfunkt ion 
des Bundestages i n Rede steht. 

D i e Sicherung u n d Stärkung der parteienstaatlichen 
D e m o k r a t i e gegenüber dem plural ist ischen Zugr i f f 
oder Einfluß ist jedoch nicht allein d u r c h das Recht 
u n d durch die O r d n u n g der Inst i tut ionen z u bewerk
stelligen. D i e parteienstaatliche D e m o k r a t i e w i r d sich 
n u r behaupten können, w e n n sie die ihr eigentümliche 
Kraf tque l le der pol i t i schen Freihei t nachhaltig z u 
mobi l i s ieren vermag. 
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Joseph H . Kaiser 

Der Geltungsanspruch des Rechts in einer 
freiheitlichen Industriegesellschaft 

I. 

D e r A n s p r u c h des Rechts auf G e l t u n g : das ist der 
A n s p r u c h auf A n e r k e n n u n g der das soziale Z u s a m 
menleben regelnden dauerhaften Fr iedensordnung, 
die an der Idee der Gerecht igkei t orientiert ist. 
D a s ist ein großes T h e m a . Es betrifft nicht nur die 
Wir tschaf t . Bit te erlauben Sie m i r , dazu z u sagen, daß 
es auch den R a n g der S t i f t u n g kennzeichnet , die heute 
u n d auch früher schon über T h e m e n gearbeitet hat, 
die für das Gemeinwesen insgesamt v o n Belang s ind. 
I ch k a n n fre i l ich k a u m hoffen, b innen einer D r e i v i e r 
telstunde der Größe des Gegenstandes gerecht z u 
w e r d e n . 

D a b e i befinde ich m i c h i n einem D i l e m m a . Das 
T h e m a führt i n die Rechtsphi losophie , lenkt den B l i c k 
u . a. auf K a n t u n d - u m es mi t den W o r t e n Kants z u 
sagen: „Zwei D i n g e erfüllen das Gemüt mit i m m e r 
neuer u n d zunehmender B e w u n d e r u n g u n d E h r 
furcht , je öfter u n d anhaltender sich das N a c h d e n k e n 
damit beschäftigt: D e r bestirnte H i m m e l über m i r u n d 
das moral ische Gesetz i n m i r . . . i ch sehe sie v o r m i r 
u n d verknüpfe sie unmittelbar mit dem Bewußtsein 
meiner E x i s t e n z " 1 ) . 
D a s T h e m a lenkt den B l i c k natürlich auch auf die 
Lebensbereiche der Wirtschaf t , die hier prominent 
vertreten s ind . Es ist hier nicht damit getan, die p h i l o 
sophischen Begründungen für den Gel tungsan-
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Spruch 2 ) des Rechts abzuhandeln , die in leicht zugäng
l ichen M o n o g r a p h i e n u n d K o m p e n d i e n zusammenge
tragen s ind. Das Recht u n d sein Gel tungsanspruch i n 
der freiheit l ichen Industriegesellschaft ist das T h e m a , 
das die Befassung mi t den einschlägigen P r o b l e m e n 
der realen W e l t , in der w i r leben, z u r Aufgabe macht. 
A l s Ausgangspunkt genügt deshalb die Feststel lung: 
M i t dem Begriff des Rechts ist auch dessen A n s p r u c h 
auf G e l t u n g vorgegeben; er gründet also in der Idee 
des Rechts . Diese Feststellung könnte , w e n n m a n w i l l , 
rechtstheoretisch i n Frage gestellt werden, u n d w i r 
könnten uns mi t den entsprechenden Gründen u n d 
Gegengründen befassen; das scheint m i r aber nicht die 
Zie lse tzung dieses Seminars z u sein 3 ) . 
Das Recht fre i l ich wandelt sich fortwährend d u r c h 
Rechtssetzung, Rechtsanwendung u n d auch d u r c h 
den W a n d e l des allgemeinen Rechtsbewußtseins. D i e 
ses fre i l ich ist eine ungewisse Erkenntnisquel le , wie 
einige jüngere Gerichtsentscheidungen lehren, u n d es 
hat i m Rechtsstaat nicht den R a n g einer selbständigen 
Rechtsquelle. Jeder k a n n sich jedoch auf seine Weise , 
nach den Regeln der repräsentativen D e m o k r a t i e , am 
Verfahren der Rechts for tb i ldung beteiligen. 

II. 

Das m i r gestellte T h e m a ist wei t gespannt. Recht 
setzen die s t a a t l i c h e n O r g a n e , aber auch die Europäi
schen G e m e i n s c h a f t e n ; die Staatengemeinschaft bildet 
das Völkerrecht for t ; die R o l l e des internationalen 
Arbei tsamts i m Ver fahren der E n t w i c k l u n g des 
Arbeitsrechts sei hier wenigstens erwähnt. 
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A u c h die T a r i f v e r t r a g s p a r t e i e n setzen Recht , auf
grund staatlicher Ermächtigung, i m R a h m e n des 
G r u n d r e c h t s der Koal i t ionsfre ihei t u n d aufgrund des 
T a r i f Vertragsgesetzes. Das ist i n den Industriegesell
schaften westeuropäischen Reifegrades eine n o t w e n 
dige F u n k t i o n , u n d es erscheint m i r bemerkenswert , 
daß auch G o r b a t s c h o w s Reformideen ein stärkeres 
Engagement der Gewerkschaf ten in den sozial is t i 
schen Staaten einschließen. 
D i e P a r l a m e n t a r i s c h e V e r s a m m l u n g des E u r o p a r a t s in 
Straßburg hat i m Januar dieses Jahres die notwendige 
F l e x i b i l i s i e r u n g des A r b e i t s m a r k t e s diskutiert , u n d 
ihrer Feststel lung, daß dazu die Voraussetzungen in 
E u r o p a v i e l geringer seien als i n unseren großen K o n 
kurrenten Japan u n d U S A , hat sie die E m p f e h l u n g an 
die Tarifvertragsparteien folgen z u lassen, nicht nur 
per iodisch L o h n r u n d e n z u absolvieren, sondern fort 
laufend Anpassungsübereinkünfte u n d flexiblere 
Arbe i t sze i ten anzustreben, wie sie d u r c h die neuen 
T e c h n o l o g i e n nicht nur möglich gemacht, sondern 
auch gefordert würden. Ich sehe hier in eine Chance 
der Sozialpartner , den Radius ihrer Aktivitäten u n d 
auch ihrer Rechtssetzung z u erweitern. U n d allem 
K r i t i s c h e n , das ich noch vorbr ingen werde, möchte 
ich vorausschicken, daß ihnen diese Aufgabe durch 
staatliche Instanzen natürlich nicht gut würde abge
n o m m e n werden können. 

H i e r ist fre i l ich ein Gel tungsanspruch künftigen 
Rechts anzumelden : die nach der Bundestagswahl 
v o m 25. 1. 1987 d u r c h die Koal i t ionsparte ien verein
barte Staatszielbestimmung „ U m w e l t s c h u t z " . Ich 
kann m i c h z w a r nicht , wie einige meiner hervorragen
den K o l l e g e n , z u den unvoreingenommenen Befür-
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w o r t e r n solcher Verfassungsnormen rechnen, aber i c h 
st imme H e r r n Badura z u , der in seinem „Staatsrecht" 
die Auf fassung vertritt , daß solchen Staatszielbestim
mungen rechtl ich bindende W i r k u n g z u k o m m t : sie 
best immen die A u s l e g u n g v o n Gesetzen, sie geben 
D i r e k t i v e n für das staatliche H a n d e l n 4 ) , u n d d e m füge 
ich h i n z u : D i r e k t i v e n auch für das H a n d e l n der 
Sozialpartner, soweit sie i n Tarifverträgen Recht set
zen. So w i e Gesetze, die eine Staatszielbest immung 
mißachten, verfassungswidrig s ind , so w e r d e n auch 
Tarifverträge, die dem Postulat des U m w e l t s c h u t z e s 
entgegenstehen, unvereinbar sein m i t der Verfassung. 
D e m liegt nicht die V o r s t e l l u n g zugrunde , d u r c h 
Tari fvertrag könnte unmittelbar oder mittelbar eine 
U m w e l t v e r s c h m u t z u n g verursacht w e r d e n ; d e m G e l 
tungsanspruch einer Staatszielbestimmung U m w e l t 
schutz k o m m t für die Tarifvertragsparteien dennoch 
unter folgenden A s p e k t e n Bedeutung z u : 
N a c h einem Jahr der technischen Katastrophen (ins
besondere Tschernobyl ) u n d der dadurch ausgelösten 
oder stark vergrößerten Veruns icherung ist es keine 
kühne Prognose , daß ökologische I m p e r a t i v e den V e r 
teilungskämpfen einen noch engeren R a h m e n setzen, 
als er o h n e h i n d u r c h die bestehende Arbei ts los igkei t 
bereits best immt ist. D e r kategorische Imperat iv, 
unsere Z i v i l i s a t i o n i n ein besser verantwortbares V e r 
hältnis z u r N a t u r z u br ingen, w i r d eine Rechtsüber
zeugung hervorbr ingen, die F o l g e n hat für die A u s l e 
gung der Koal i t ionsfre ihe i t u n d den Z i e l e n eines 
A r b e i t s k a m p f e s G r e n z e n setzt. Ich zögere nicht vor 
einem ominösen Verg le i ch , u m den aufgewiesenen 
Zusammenhang z u verdeut l ichen: So wie der W e l t f r i e 
den seit vier Jahrzehnten i m Zeichen der gegenseitigen 
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atomaren A b s c h r e c k u n g s d r o h u n g gewahrt w i r d i n 
einem unausweichl ichen Z w a n g z u pol i t i sch vernünf
tigem Verhal ten , so z w i n g t die Gefährdung der 
U m w e l t ebenfalls z u V e r n u n f t u n d Maßhaltung i n der 
Steuerung der ökonomischen Abläufe. 
Das S t ichwort ist ein weiteres M a l „Grenzen des 
W a c h s t u m s " , also das alte T h e m a des C l u b of R o m e , 
heute aber weniger unter dem Ges ichtspunkt der 
Erschöpfung der Ressourcen, sondern i m H i n b l i c k 
auf die d u r c h die Ökologie gesetzten G r e n z e n . 
E i n z i e m l i c h hohes u n d ständiges Wirtschaftswachs
t u m hat sich während etwa drei Jahrzehnten mäßigend 
auf die Verteilungskämpfe ausgewirkt , die sich i m 
wesentlichen auf die V e r t e i l u n g des Zuwachses k o n 
zentrieren k o n n t e n . Das W a c h s t u m der Wirtschaf ten 
hat mi t geringen Schwankungen steigende Reallöhne 
u n d insgesamt stetig zunehmende Sozialleistungen 
möglich gemacht. Wir tschaf tswachstum - das ist v o n 
niemandem deutl icher als v o n Bundeskanzler H e l m u t 
S c h m i d t betont w o r d e n - w a r die beste Voraussetzung 
für den sozialen Fr ieden , w e n n auch gegen E n d e der 
sozial l iberalen K o a l i t i o n unter H e l m u t S c h m i d t die 
kon junkture l l en G r e n z e n des Wachstums deut l ich 
w u r d e n . 

Wir tschaf tswachstum ist eine bequeme Konfl ikt lö
sungsstrategie i n der Auseinandersetzung der Tar i f 
partner. P o l i t i k e r , Tar i fpartner u n d auch die öffentli
che M e i n u n g scheinen sich z u einem guten T e i l nach 
wie v o r daran z u or ient ieren; insbesondere laufen die 
Forderungen der Gewerkschaf ten - w e n n man eine 
widerspruchsfreie D e u t u n g versucht - auf ein F o r t b e 
stehen jener H y p o t h e s e hinaus, die sich inzwischen 
ökologisch immer stärker als I l lus ion erweist. 
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U n t e r den A u s p i z i e n der Ökolog ie bahnt sich ein 
erheblicher W e r t e - u n d Konsenswandel an, dessen 
Folgerungen v o n erheblicher Tragweite auch für die 
den Tarifverträgen gesetzten G r e n z e n sein werden 5 ) . 
Diese Aussage läßt sich verallgemeinern: D i e Tar i f Ver
tragsparteien haben i n ihrem gesamten V e r a n t w o r -
tungs- u n d Rechtssetzungsbereich die Gel tungskraf t 
auch v o n Staatszielbestimmungen z u respektieren. 
Ich resümiere: D i e Gel tungskraf t einer Staatszielbe
s t i m m u n g „ U m w e l t s c h u t z " setzt den Verte i lungs
kämpfen G r e n z e n . 

III . 

D e r Gel tungsanspruch eignet auch d e m i n den T a r i f 
verträgen gesetzten Recht . 
Daraus k a n n sich eine eigentümliche K o n f l i k t s i t u a t i o n 
ergeben, w e n n wie i n der gegenwärtigen Meta l l tar i f 
runde z w e i verschiedene Tarifverträge mit unter
schiedlicher Laufze i t die Si tuation best immen: v o n 
denen der eine, das Arbeitsentgelt betreffend, samt 
seiner Fr iedenspf l icht abgelaufen ist, während der 
andere, der v o n der Arbe i t sze i t handelt, noch gilt , u n d 
so insbesondere (bis E n d e A p r i l 1987) die i n i h m 
begründete Fr iedenspf l icht . 
Sieben Arbeitsgerichte s ind bisher, soweit ich sehe, 
aus Anlaß v o n Warnstre iks v o n den Arbei tgebern mi t 
der Sache befaßt w o r d e n ; sechs haben aus mehr oder 
weniger formalen Gründen die gegen die Warnstre iks 
gerichteten Anträge abgelehnt. Gewiß ist es auch A u f 
gabe der Ger i chte , die Ur te i l s fo lgen abzuwägen, aber 
w e n n das Landesarbeitsgericht H a m m erklärt, die 
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Tarifauseinandersetzung habe n o c h nicht ein Ausmaß 
erreicht, das einen „so schwerwiegenden E ingr i f f i n 
die gewerkschaftliche Mobil is ierungsstrategie recht
fert ige" 6 ) , dann verkennt das G e r i c h t den Gel tungsan
spruch des n o c h nicht abgelaufenen Tarifvertrags z u 
Lasten einer u n d z u G u n s t e n der anderen Seite. D a b e i 
läge es - i ch sage das vorbehal t l ich einer näheren 
Kenntnis der Tarifverträge - nahe, darauf z u erken
nen, daß der A b l a u f der einen Friedenspfl icht noch 
nicht die G e l t u n g der aus dem anderen Tarifvertrag 
resultierenden Friedenspfl icht aufheben k a n n . 
D i e Arbeitsgerichtsbarkeit hat ganz offensichtl ich 
Mühe, eine neutrale Stel lung zwischen den Tar i fpart 
nern z u behaupten: eine Feststel lung, die sich auch mi t 
anderen Entscheidungen begründen läßt. Es ist dabei 
auch der G e l t u n g s a n s p r u c h der Tarifverträge, der i n 
jenen Entscheidungen verkannt w i r d . 
Ich rede hier nicht einer undifferenzierten P r a k t i z i e 
r u n g des Geltungsanspruchs das W o r t . Ich illustriere 
das an ein paar Beispielen außerhalb des Arbeitsrechts , 
u m sodann z u einigen anderen des Geltungsanspruchs 
des Arbeitsrechts zurückzukehren. 

I V . 

D e r sich i m m e r n o c h beschleunigende W a n d e l aller 
Verhältnisse ist ein bekannter soziologischer u n d k u l 
turkri t ischer T o p o s , u n d es ist die E r o s i o n s k r a f t dieses 
W a n d e l s , unter der die Stringenz der Rechtsgeltung 
leidet. D e r W e r t e w a n d e l , u n d eine Interpretation v o n 
G r u n d r e c h t e n , die sich dadurch best immen läßt, u n d 
darauf gestützte Rechtsprechung: i m Demonstra t ions-
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recht, i m Arbei tsrecht u n d sonstwo kennzeichnen den 
V o r g a n g . B e v o r ich m i c h i n den auf diesen Gebie ten 
gegenwärtig ausgetragenen Streit begebe, bitte ich Sie, 
m i r für einen A u g e n b l i c k auf ein Gebie t z u folgen, das 
m i r weniger umstri t ten z u sein scheint, auf dem sich 
einige P r o b l e m e der Rechtsgeltung weniger k o n t r o 
vers exempli f iz ieren lassen: das ist das Recht der Fach-
P l a n u n g e n . 

N a c h d e m heroischen Zeitalter der P lanungsdiskus
s ion ist deren E u p h o r i e 7 ) seit etwa 1973 d u r c h die 
nicht eingeplanten u n d nicht beherrschbaren F o l g e n 
der E n t w i c k l u n g e n des ö lpre i ses , der Währungsver
hältnisse, der K o n j u n k t u r u n d des Arbei tsmarktes 
einer heilsamen Ernüchterung gewichen. In der L a n 
desplanung u n d i n den Fachplanungen f inden w i r 
jedoch auch heute n o c h G e l t u n g u n d Leistungskraft 
des Rechts auf die Probe gestellt. In der Landesar
beitsgemeinschaft Baden-Württemberg der A k a d e m i e 
für R a u m f o r s c h u n g u n d Landesplanung sagte v o r 
wenigen Tagen ein v o n der Rechtsprechung ent
täuschter P laner : Juristen verstehen nichts v o n P l a 
nung . A u f meine anscheinend schlecht verborgene 
Überraschung il lustrierte er das an dem Rechtsstreit 
eines Krankenhausträgers gegen das L a n d : In Baden-
Württemberg sol l der Bestand v o n 60 000 K r a n k e n 
hausbetten entsprechend der gut abschätzbaren 
Bedar fsentwick lung u m 5 000 reduziert werden . Das 
G e r i c h t ging jedoch v o n der gegenwärtigen A u s l a 
stung aus, u n d das L a n d unterlag in dem Rechtsstreit . 
Das geltende Recht habe sich hier , so sagte der Planer, 
als H i n d e r n i s eines sog. Anpassungsmanagements er
wiesen. 

A l s eine A r t v o n Verkehrshindernis hatte sich der 
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Rechtssatz „ E s ist rechts auszuweichen u n d l inks z u 
überholen" erwiesen, bevor der B G H das Rechtsüber
holen auf A u t o b a h n e n unter Bedingungen zuließ 8 ) , 
ohne daß er sich dafür auf einen Auslegungsgrundsatz 
oder eine Regelungslücke hätte berufen können 9 ) . 
Für eine andere A r t v o n V e r k e h r w i l l m a n in München 
rechtliche Hindern isse schaffen, u m der I m m u n 
schwäche A i d s z u begegnen, ohne daß m a n befürchten 
müßte, mit dem v o m Bundesverfassungsgericht 
geschaffenen G r u n d r e c h t auf informationel le Selbst
best immung 1 0 ) z u ko l l id ie ren . 
D e r W a n d e l der Verhältnisse - damit kehre i ch z u 
meiner Ausgangsthese zurück - u n d unsere E ins icht i n 
die den verschiedenen Lebensbereichen eigenen M ö g 
l ichkeiten u n d Gefährdungen stellen die Rechtsdog
matik v o r die A u f g a b e , die Funktionsfähigkeit des 
geltenden Rechts z u gewährleisten u n d der öffentli
chen G e w a l t die notwendigen H a n d l u n g s f o r m e n samt 
integrierten K o n t r o l l m e c h a n i s m e n z u r Verfügung z u 
stellen. D i e Instrumental is ierung des Rechts wie z . B . 
i m S trom des Verkehrs u n d in Planungsprozessen tut 
der Würde des Rechts keinen A b b r u c h . 

V . 

Es tut der Würde des Rechts keinen A b b r u c h , w e n n 
festgestellt werden m u ß , daß i m Ver fahren seiner G e l 
tendmachung w e n i g e r a p r i o r i s c h vorgegeben ist, als 
gemeinhin angenommen w i r d u n d als unserem über
lieferten Rechtsbegriff entspricht : heute n o c h weniger 
als früher, was v o r allem i n dem sich immer noch 
beschleunigenden W a n d e l unserer wirtschaft l ichen 
u n d gesellschaftlichen O r d n u n g seine Ursache hat. 
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Es waren z w e i p a r l a m e n t a r i s c h e U n t e r s u c h u n g s a u s 
schüsse, die i n jüngster Zei t gesonnen waren, i n den 
Schutzbereich des A r t . 2 G G , insofern dieser die 
Berufs- u n d Betriebsgeheimnisse u n d die geschäftliche 
Privatsphäre v o n U n t e r n e h m e n schützt, so wei t e i n 
z u d r i n g e n , daß dem Bundesverfassungsgericht die 
schwierige Aufgabe der G r e n z z i e h u n g z u f i e l : i m 
H/c^-Ausschuß stritt man u m die W a h r u n g des Steu
ergeheimnisses, u n d dem Ausschuß N e u e H e i m a t g ing 
es u m die Aufs ichtsra tsprotokol le dieses G e w e r k 
schaftsunternehmens. 
Für die N e u e H e i m a t gilt ebenso w i e für F l i c k , daß 
private Wirtschaftsmacht v o n einer gewissen B e d e u 
tung über die v o m Recht generell geforderte U n t e r 
nehmenspublizität hinaus u . U . auch einer par lamen
tarischen U n t e r s u c h u n g zugänglich sein muß. D a s 
Bundesverfassungsgericht hat beiden Untersuchungs
ausschüssen v o n i h m geforderte D o k u m e n t e bedingt 
zugänglich gemacht, i n d e m es eine quali f izierte 
Gehe imhal tung anordnete. 
A b e r ist das Vertrauen des Ger ichts auf die Gewähr
leistung der v o n i h m befohlenen G e h e i m h a l t u n g w i r k 
l i c h gerechtfertigt? Können Vorstände u n d A u f s i c h t s -
räte darauf vertrauen, seitdem i n den Strafverfahren 
gegen G r a f Lambsdorff, F r i e d r i c h s u n d v o n B r a u -
c h i t s c h sogar aus dem Bereich der Anklagebehörde m i t 
erschreckender Häufigkeit u n d Ausführlichkeit bela
stende D o k u m e n t e publ iz ie r t w u r d e n , was einer V o r 
verurtei lung so sehr V o r s c h u b leistete, daß i m angel
sächsischen Rechtskreis das Ver fahren bald hätte e in
gestellt werden müssen! D e r Präsident des Bundesver
fassungsgerichts W o l f g a n g Z e i d l e r bemerkt z u jener 
Entsche idung, daß die Rechtsentwick lung „hier v o r 
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einem neuen A n f a n g " stehe, u n d sie werde „auf der 
Suche nach verfassungsmäßigen u n d wirtschaft l ich 
vernünftigen Lösungen w o h l noch viel Zeit brau
c h e n " . D i e künftige E n t w i c k l u n g werde nicht zuletzt 
auch davon abhängen, „welche Erfahrungen mit so l 
chen Versuchen lebenspraktischer mittlerer Lösungen 
z u registrieren sein w e r d e n " 1 1 ) . Was folgt daraus? 
D i e maßgebliche B e s t i m m u n g der G e l t u n g des in A r t . 
2 G G verbürgten Grundrechtsschutzes in der Praxis 
ist in solchen Problemfe ldern also nicht schlicht 
deduktiv z u gewinnen, sondern findet sich auf 
E m p i r i e verwiesen. D a ß diese Feststellung v o n dem 
Präsidenten des entscheidenden Senats 1 1 3) getroffen 
w u r d e , gibt ihr besonderes G e w i c h t u n d ist dem Präsi
denten z u danken. 

Ich illustriere hieran meine These, daß die E r m i t t l u n g 
der konkreten G e l t u n g v o n Rechtspr inz ip ien und 
Rechtssätzen u m so mehr Sache einer i n d u k t i v e n 
J u r i s p r u d e n z sein muß, je mehr gesellschaftlicher u n d 
polit ischer W a n d e l das A n w e n d u n g s f e l d der Rechts
normen verändert. 
Solcher W a n d e l w i r d nicht nur d u r c h technische E n t 
w i c k l u n g e n , auch nicht nur d u r c h Änderungen des 
Wertbewußtseins u n d nicht nur d u r c h neuartige 
Bedrohungen wie i m Bereich der Gesundhei t d u r c h 
die Immunschwäche A i d s hervorgerufen, sondern 
auch d u r c h rechtl ich u n d wirtschaf t l ich induzierte 
Vorgänge, z . B . d u r c h die Wirtschafts integrat ion in 
E u r o p a u n d durch den Wet tbewerb i n der W e l t w i r t 
schaft. 
D i e Er fahrung lehrt, daß der G e l t u n g s a n s p r u c h des 
Rechts in verschiedenen Rechtskul turen sehr u n t e r 
s c h i e d l i c h i n t e r p r e t i e r t w i r d . Das gilt für das Recht der 
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Europäischen Gemeinschaft i n den verschiedenen M i t 
gliedstaaten 1 2) u n d i m Verg le i ch der Mitgl iedstaaten 
untereinander auch für deren nationale Rechte, z . B . 
für die Besteuerung v o n Pr ivaten u n d U n t e r n e h m e n . 
D i e Bundesrepubl ik ist ein H o c h s t e u e r l a n d , u n d die 
E i n t r e i b u n g der hohen Steuern geschieht mit der uns 
nachgesagten u n d i n diesem Bere ich , w i e jeder weiß, 
auch noch z i e m l i c h zutreffenden Gründlichkeit . Ist es 
n u n rechtl ich w i r k l i c h ohne Belang, daß i n anderen 
Mitgl iedstaaten der E G , u n d v o r allem unter mediter
raner Sonne, etwa nur z w e i D r i t t e l der z u versteuern
den Masse oder weniger erfaßt werden? 

Ich habe das mi t Ö k o n o m e n diskut ier t . D e r e n A n t 
w o r t w a r : Das können w i r gar nicht messen, können 
w i r auf E G - E b e n e d a r u m auch nicht geltend machen. 
A b e r ist das, was Ö k o n o m e n nicht quantif izieren 
können, deshalb auch schon ohne Realität u n d ohne 
juristischen Belang? D e r härtere Z u g r i f f des deutschen 
Steuerfiskus verfälscht z u Lasten der Bundesrepubl ik 
u n d der deutschen Wirtschaf t die Bemessung unserer 
f inanziel len Beiträge z u r E G : evident bei der Abfüh
rung des Mehrwertsteuerantei ls . 

Ich habe Chinesen beraten, u n d habe dabei die E r f a h 
rung gemacht, daß deren A u f f a s s u n g v o m Gel tungs
anspruch des an sich geltenden Rechts sich stark 
unterscheidet v o n dem der Europäer , der A m e r i k a n e r , 
u n d - sie s ind stolz darauf, das hervorzuheben - auch 
v o n dem der Japaner. Japaner, u m nur dieses z u sagen, 
fügen sich ein in eine Gemeinschaf tsordnung u n d sind 
l o y a l gegenüber U n t e r n e h m e n u n d Staat; Chinesen 
sind Individual is ten i n P o t e n z , t rotz K o n f u z i u s und 
trotz M a o Tse T u n g , f re i l ich m i t v o n K o n f u z i u s 
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gelehrtem Sinn für die Belange u n d eingebettet i n die 
T r a d i t i o n der Fami l ie . 
D i e verfügbare Zei t z w i n g t m i c h , das auf eine A b b r e 
viatur z u br ingen, u n d ich riskiere deshalb eine weitere 
Vera l lgemeinerung: 
I m G r o ß e n u n d i m K l e i n e n hat bei C h i n e s e n ökono
mische E f f i z i e n z Priorität v o r dem Gel tungsanspruch 
v o n p o l i z e i l i c h e m O r d n u n g s r e c h t i m weitesten S inn , 
Baurecht , A r b e i t s z e i t n o r m e n , soweit es überhaupt 
solche gibt , auch U m w e l t r e c h t u n d anderem. Das ist 
eine Erklärung für die beherrschende wirtschaft l iche 
Stel lung der Chinesen i n Indien , T h a i l a n d , M a l a y s i a , 
Indonesien u n d anderen Staaten jener R e g i o n , für die 
wir tschaf t l ichen Er fo lge Ta iwans , für die Stel lung v o n 
H o n g k o n g , u n d es läßt i n den langen Fr is ten , i n denen 
die V o l k s r e p u b l i k C h i n a plant, auch v o n ihr noch 
einiges erwarten. 

V I . 

D e r Gel tungsanspruch des Rechts hat auch eine D i 
m e n s i o n i m A b l a u f der Z e i t . Das einfachste Beispiel 
s ind die Fr is tbest immungen i n den Verfahrensrechten. 
Sie s i n d besonders streng v o r dem Europäischen 
G e r i c h t s h o f in L u x e m b u r g , w i e die Bundesregierung 
i m Streit u m das Reinheitsgebot des B i e r s hat erfahren 
müssen. Ihren lebensmittelrechtl ichen A r g u m e n t e n 
trat Generalanwalt Sir G o r d o n S l y n n mi t d e m A r g u 
ment entgegen, der Streitgegenstand dürfe nicht 
erweitert werden , u n d der Ger ichtshof habe das i n 
früherer Rechtsprechung 1 3 ) nicht zugelassen 1 4 ) . 
A u c h i m Verfahren der Rechtssetzung spielt der Ze i t -
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ablauf eine gewichtige R o l l e . Das ließe s ich , w e n n die 
Zei t es erlauben würde, an der traurigen Geschichte 
der N o v e l l i e r u n g des § 116 Arbeitsförderungsgesetzes 
i l lustrieren. N a c h d e m bisher schwersten A r b e i t s 
kampf in der M e t a l l i n d u s t r i e i m M a i u n d J u n i 1984 1 5), 
i n dem die Neutralität der B u n d e s a n s t a l t für A r b e i t i n 
Z w e i f e l gezogen w a r 1 6 ) , hätte eine schnelle u n d ent
schiedene gesetzliche Präzisierung der Neutralitäts
pf l icht durch N o v e l l i e r u n g des § 116 Arbeitsförde
rungsgesetz befr iedigend gewirkt . W a s erstaunt, ist 
nicht nur der pol i t i sche O p p o r t u n i s m u s einiger P o l i t i 
ker der Koa l i t ionspar te ien , die es am liebsten den 
Tarifvertragsparteien überlassen hätten, s ich über die 
Neutralitätspflicht der Bundesanstalt - d . h . des Staa
tes! - z u verständigen; erstaunlich ist auch die V o r s t e l 
l u n g , der Inhalt einer k l a r e n gesetzlichen N o r m i e r u n g 
hätte aus den Gesprächen der Sozialpartner hervorge
hen können - eine E r w a r t u n g , die sich schließlich als 
I l lus ion erwies - u n d n o c h weniger verständlich ist die 
lange Dauer der Abklärung, während der die Bundes
regierung an der I l l u s i o n festhielt 1 7 ) . D e r Sachverhalt 
erschien zeitweise einigermaßen v e r w o r r e n : i m V o r 
dergrund standen während z u langer Z e i t weniger die 
Sache, u m die es e igentl ich ging: die Neutralität der 
Bundesanstalt, u n d weniger die Bemühung, dafür K r i 
terien z u führen 1 8 ) , als v ie lmehr die Gesprächsbemü
hungen des zuständigen M i n i s t e r s 1 9 ) . 
W a r es poli t ische R o m a n t i k , die aus dem ewigen 
Gespräch die G e b u r t der N o r m erwartet hat? 
Es liegt nahe, i n diesem Zusammenhang einen Satz aus 
der Rede des Bundespräsidenten z u zi t ieren, die er v o r 
der Vere id igung der neuen Bundesregierung gehalten 
hat. D e m in den M e d i e n mi t viel Z u s t i m m u n g ange-
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führten Satz, die Bundesregierung werde sich u m 
einen Konsens aller D e m o k r a t e n bemühen, geht der 
folgende, nicht weniger gewicht ige Satz voraus : D i e 
neue Bundesregierung „wird auf einen verantwort 
l ichen u n d entscheidungsbereiten G e b r a u c h ihrer 
M e h r h e i t bedacht se in" ! 2 0 ) Sie w i r d ! D a s ist i n der 
imperat iven F o r m des Präsens gesprochen, wie w i r sie 
aus der Gesetzessprache k e n n e n : D i e neue Bundesre
gierung hat z u Entscheidungen ( u n d nicht v o r allem 
z u Gesprächen) bereit z u sein, w o es solcher bedarf. 

V I I . 

G i b t es nicht auch Fälle, i n denen die T a r i f V e r t r a g s 
p a r t e i e n e invernehmlich den G e l t u n g s a n s p r u c h des 
Rechts verkürzen? In den sog. Maßregelungsklau-
seln 2 1 ) nach dem Ende eines A r b e i t s k a m p f e s ! Diese 
enthalten in der Regel das V e r b o t , am A r b e i t s k a m p f 
beteiligte Arbei tnehmer i rgendwie z u benachteil igen. 
N a c h A u f f a s s u n g des Bundesarbeitsgerichts s ind v o n 
so lchen Maßregelungsverboten i n der Regel nicht er
faßt solche Arbei tnehmer , die A u s s c h r e i t u n g e n , Be le i 
d i g u n g e n oder Tätlichkeiten gegen Arbe i tgeber oder 
gegen A r b e i t s w i l l i g e begangen haben. A b e r was ist die 
Praxis? 

I ch bestreite nicht die Zuständigkeit der Tarifvertrags
parteien, so z u verfahren. I ch verkenne nicht das I n 
teresse v o r allem der Arbei tgeberse i te , nach d e m 
A r b e i t s k a m p f so schnell wie möglich i n den N o r m a l 
zus tand eines möglichst ungestörten Arbei ts fr iedens 
zurückzukehren. Ich kann d e n n o c h e in Bedauern dar
über , daß faktisch Straftaten - w e n n sich solche ereig-
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net haben - u . U . ungesühnt ble iben, nicht ganz unter
drücken. Sie werden m i r gewiß die Frage er lauben, ob 
längerfristig nicht d o c h die D u r c h s e t z u n g der Straf
verfolgung so schl immer Straftaten, wie sie s ich 1984 
i n Stuttgart ereignet haben, i m eigenen u n d i m allge
meinen Interesse wäre. 
D e r G e l t u n g s a n s p r u c h ist eine d e m Recht i n n e w o h 
nende Qualität. Seine D u r c h s e t z u n g aber ist n i c h t e i n 
dem Recht eingebauter A u t o m a t i s m u s . D a müssen i n 
der Regel die Berechtigten m i t w i r k e n , also u . U . auch 
mal die P o l i z e i bemühen oder v o r G e r i c h t gehen. O b 
das i m E i n z e l f a l l o p p o r t u n ist, ist natürlich eine andere 
Frage. O b das, was heute o p p o r t u n ist, auch auf län
gere Sicht v o n V o r t e i l ist, das w i e d e r u m ist eine andere 
Frage, die z u bejahen i ch nicht so ohne weiteres 
geneigt wäre. 
D a ß auch i m A r b e i t s k a m p f dem Gel tungsanspruch 
einschlägigen Rechts großes G e w i c h t z u k o m m t , dar
über haben h . L . u n d Rechtsprechung keinen Z w e i f e l 
gelassen. W e r einen A r b e i t s k a m p f führt, schafft eine 
besondere Gefahrenlage. D a ß Streiks die G e f a h r v o n 
Ubergr i f fen wie Betr iebsblockaden u n d sogar -beset-
zungen mit sich bringen, hat sich i n den letzten Jahr
zehnten leider immer wieder erwiesen. W e n n eine G e 
werkschaft eine solche Gefahrenlage eröffnet, haben 
Streikleitung und Gewerkschaf t eine U b e r w a c h u n g s 
u n d Steuerungsflicht, u m D r i t t e , d . h . U n t e r n e h m e r 
u n d Arbe i tnehmer , v o r einer Beeinträchtigung ihrer i n 
A r t . 2 u n d 5 G G oder § 823 B G B geschützten Rechte 
z u bewahren 2 2 ) . 

W e r d e n v o n den Arbei tgebern ledigl ich Bes i tzstö
rungsansprüche verfolgt, dann s ind nicht die A r b e i t s - , 
sondern die Zivi lger ichte zuständig, da nur sachen-
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rechtliche Fragen z u beurteilen s i n d , weshalb M a n f r e d 
Löwisch den Arbei tsger ichten hier mit Recht die 
besondere fachliche K o m p e t e n z abspricht 2 3 ) . 

V I I I . 

D e r Gel tungsanpruch des Rechts setzt natürlich auch 
dem das Recht anwendenden Richter G r e n z e n . Das 
bedürfte, w e i l selbstverständlich, hier nicht der 
Erwähnung, w e n n nicht i n einigen Bereichen T e n d e n 
zen z u Grenzüberschreitungen festzustellen wären: so 
i m Zuständigkeitsbereich der S o z i a l g e r i c h t e . K e n n 
zeichnend sind hier die voraussehbaren f inanziel len 
Fo lgen einiger U r t e i l e : K o s t e n l a w i n e n 2 4 ) , die z u 
beschließen d e m Gesetzgeber vorbehalten bleiben 
muß, aus Gründen der Gewal tente i lung , nicht nur 
wegen A r t . 20 G G . 

Es s ind aber nicht nur die K o s t e n , es ist auch die 
Belastung der U n t e r n e h m e n d u r c h zusätzlichen A b 
rechnungsaufwand i n einer o h n e h i n k o m p l i z i e r t e n 
Mater ie . D i e Ze i t erlaubt nicht , das z u vertiefen. Es 
bleibt aber festzuhalten, daß nicht nur E n t s c h e i d u n 
gen v o n großer f inanziel ler Tragwei te , sondern auch 
solche, deren Folge ein wesentl ich zusätzlicher V e r 
wal tungsaufwand bei den U n t e r n e h m e n ist, dem G e 
setzgeber vorbehalten bleiben müssen. 

I X . 

Das Recht schöpft die K r a f t seiner G e l t u n g aus seiner 
N a t u r . Z u r Begründung dieses Geltungsanspruchs 
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hätte sich vie l Phi losophisches 2 5 ) anführen lassen. Ich 
glaubte aber, dem m i r gestellten T h e m a dadurch am 
besten gerecht z u werden , daß i ch die dem G e l t u n g s 
anspruch zugrunde liegenden P r i n z i p i e n u n d die 
G r e n z e n des Geltungsanspruchs an H a n d aktueller 
Erscheinungen unseres Rechtslebens darstellte. Das 
mag dann z u m T e i l auf eine A r t i n d u k t i v e r J u r i s p r u 
denz hinausgelaufen sein, natürlich m i t den Schwä
chen einer aposter ior i -Argumentat ion , aber w i e K a n t 
uns gelehrt hat, auch mi t der C h a n c e , den M a n g e l 
apriorischer Gewißheit m i t der A u s s i c h t auf eine 
Erwei te rung unserer Kenntnisse z u kompens ieren . 
D a b e i verkenne ich nicht , daß i n der Praxis der 
Rechtsanwendung es das apr ior isch-dedukt ive 
Schlußfolgern des Richters ist, i n d e m die rechtsstaat
liche Rechtsgewißheit w u r z e l t . W i r sollten sie keines
wegs preisgeben. A b e r die E r f a h r u n g lehrt uns, daß 
auch höchstrichterliche Entsche idung gelegentlich i n 
den Sand problematischer A n n a h m e n u n d subjektiver 
Wertungen gesetzt s ind u n d dann Rechtsungewißheit 
die Folge ist. D i e jüngere Rechtsprechung des B u n d e s 
v e r f a s s u n g s g e r i c h t s u n d auch des B u n d e s g e r i c h t s h o f s 
z u m Demonstrationsstrafrecht ist i n ihrer A r g u m e n 
tationsweise kritikwürdig, i n den Ergebnissen bekla
genswert u n d tut der Rechtsgeltung A b b r u c h . 
Das Bundesverfassungsgericht hatte i n seiner E n t 
scheidung v o m 11. 11. 1986 2 6) Straf urteile gegen T e i l 
nehmer v o n Si tzblockaden verfassungsrechtlich z u 
beurteilen. Es konnte dabei infolge Stimmengleichheit 
nicht feststellen, daß das Analog ieverbot ( A r t . 103 
A b s . 2 G G ) verletzt w i r d , „wenn Ger ichte die 
Gewaltalternative des § 240 S t G B auf S i tzdemonstra
t ionen erstrecken, bei denen die Te i lnehmer Zufahr ten 
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z u militärischen E i n r i c h t u n g e n ohne gewalttätiges 
Verhal ten durch V e r w e i l e n auf der Fahrbahn versper
r e n " . Es hat jedoch die verfassungskonforme A u s l e 
gung des § 240 S t G B darin gesehen, „daß die Bejahung 
nötigender G e w a l t i m Falle eine Ers t reckung dieses 
Begriffs auf solche Si tzdemonstrat ionen nicht schon 
zugle ich die Rechtswidr igke i t der Tat i n d i z i e r t " 2 7 ) . In 
dieser „Vier-zu-vier-Entscheidung" sind die Sonder
voten a n o n y m geblieben, indem sie in die Entschei 
d u n g eingearbeitet w u r d e n . M a n w i l l aber R o ß und 
Rei ter kennen u n d hat darauf einen A n s p r u c h gem. 
§ 30 A b s . 2 B V e r f G G ; danach müssen Sondervoten 
den N a m e n des Richters tragen. 
D i e Leitsätze i l lustr ieren schon, „daß sich der recht
l iche Gehal t des U r t e i l s d e m Leser nur schwer 
e r s c h l i e ß t " 2 8 ) . D i e Sybi l le v o n Kar l s ruhe sollte (was 
die v o n C u m a e nicht hätte tun sol len 2 9 ) einige ihrer 
Bücher verbrennen, denn Tei le lesen sich wie ein noch 
z u überarbeitender Disser ta t ionsentwurf 3 0 ) . E l l e n 
lange Li teratur l i s ten 3 1 ) erwecken den A n s c h e i n außer
ordent l icher Belesenheit, u n d der U m f a n g v o n A r g u 
mentat ionen dieser u n d anderer Entscheidungen 
könnte vergessen lassen, daß sich die Qualität eines 
U r t e i l s nicht schon i m Q u a n t u m des Räsonierens 
enthül l t 3 2 ) . 

D a s m i r gestellte T h e m a gibt Anlaß - ohne daß es 
näheren Eingehens auf den Inhalt der Entscheidung 
bedürf te 3 3 ) - auch eine Entsche idung des Bundesge
r i c h t s h o f s v o m 14. 4. 1986 z u m Demonstrat ionsrecht 
k r i t i s c h z u erwähnen, die ebenfalls eine Bewertung des 
Demonstra t ionsz ie l s in die Abwägung nach § 240 
A b s . S S t G B a u f n i m m t 3 4 ) . A u c h hier ist eine bedenk
l iche „Ausle ierung" des Gewaltbegri f fs z u bekla-
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gen 3 5 ) . D e r Gel tungskraf t des Rechts s ind diese E n t 
scheidungen durchaus abträglich. 

X . 

D e r Gel tungsanspruch des Rechts erstreckt s ich auf 
eine Fülle v o n Problemfe ldern , die Gegenstand unse
rer unmittelbaren W a h r n e h m u n g s ind u n d i n ihrer 
Vielgestalt igkeit gewürdigt z u w e r d e n verdienen. 
D i e verfügbare Ze i t gebot es, sich auf einige wenige 
der aktuellen Fragen z u konzentr ieren , an denen sich 
der Gel tungsanspruch des Rechts u n d auch die sich 
immer wieder einstellende Fragwürdigkeit seiner 
D u r c h s e t z u n g aufweisen lassen. D a b e i mußte m a n 
ches verkürzt bleiben u n d k o n n t e n zwischen L i c h t 
u n d Schatten die vielen Grautöne nicht angemessen i n 
den B l i c k k o m m e n . 

Aufgabe der Wissenschaft ist es nach einem berühm
ten W o r t Hegels, das sich in seiner Phänomenologie 
des Geistes f indet , „die A n s t r e n g u n g des Begriffs auf 
sich z u n e h m e n " u n d die unmittelbare W a h r n e h m u n g 
auf eine „einfache G e d a n k e n b e s t i m m u n g " z u br ingen. 
In A n l e h n u n g an H e g e l 3 6 ) sage ich u n d exculpiere ich 
m i c h : D e r Rechtsbegriff ist eine A b b r e v i a t u r . 

A n m e r k u n g e n : 

') Kritik der praktischen Vernunft, 1788, hrsg. v. Wilhelm Wei-
schedel, IV, Darmstadt 1956, S. 300 

2) Die Frage nach dem Grund des Geltungsanspruchs weist über 
das positive Recht hinaus, namentlich auf dessen sittliche 
Grundlagen, zu denen Gerechtigkeit und Menschenwürde zu 
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zählen sind. „Das Rechthandeln mir zur Maxime zu machen, ist 
eine Forderung, die die Ethik an mich tut"; für K a n t „das 
allgemeine Rechtsgesetz: handle äußerlich so, daß der freie 
Gebrauch deiner Willkür mit der Freiheit von jedermann nach 
einem allgemeinen Gesetze zusammen bestehen könne . . . ein 
Postulat, welches gar keines Beweises weiter fähig ist" (Meta
physik der Sitten, a.a.O. S. 338). 

3) Die Ausbreitung von Anschauungsmaterial, um daraus Einsich
ten in Erscheinungsformen und Probleme der Rechtsgeltung 
und so einen aktuellen Begriff des Geltungsanspruchs zu gewin
nen, kann sich methodisch ebenfalls auf K a n t berufen: „So fängt 
denn alle menschliche Erkenntnis mit Anschauungen an, geht 
von da zu Begriffen, und endigt mit Ideen" (Kritik der reinen 
Vernunft, a.a.O. II, Darmstadt 1956, S. 604). 

4) Peter Badura, Staatsrecht, Systematische Erläuterung des 
Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland, München 
1986, D 43, S. 201 f. 

5) Das Wachstum der „Grünen" in der Bundesrepublik ist als 
deutlicher Ausdruck der Einsicht eines erheblichen Prozentsat
zes der Wähler gedeutet worden, von denen die Erwartung einer 
Rückkehr zu jenen idealen Wachstumsverhältnissen als illuso
risch erkannt worden sei; vgl. Iring Fetscher, Politischer Kultur 
in der Entwicklung der Bundesrepublik, in: Eschenburg-Sym
posion 1984, Kehl 1985, S. 31. 

6) F A Z v. 18. 3. 1987. 
7) Friedrich T e n b r o c k beispielsweise sprach von einem „mensch

heitsgeschichtlichen Wendepunkt", den man mit dem planenden 
Verhalten vielleicht erreicht habe. Zur Kritik der planenden 
Vernunft, Freiburg und München 1972, S. 13. 

8) BGHSt 22, 137. 
9) Vgl. J. H . K a i s e r , in: Deutscher Juristentag, Welche normativen 

Anforderungen stellt der Verfassungsgrundsatz des demokrati
schen Rechtsstaates an die Planer der staatlichen Tätigkeit, dar
gestellt am Beispiel der Entwicklungsplanung? Sitzungsbericht I 
zum 50. Deutschen Juristentag, München 1974, S. I 10. 

10) BVerfGE 65, 1 LS 2, 43. 
11) Ist im sozialen System die Dauer garantiert? Vor Herausforde

rungen und Umbrüchen, Vortrag vor der Industrie- und Han
delskammer „Mittlerer Oberrhein", F A Z v. 21. 2. 1987, S. 11. 

"*) Vgl. BVerfGE 67, 100 ff., 2 BVE 11, 15/83. 
12) Die Berichte des Rechnungshofs der E G und vieles mehr liefern 

dafür zahlreiche und gelegentlich auch bedrückende Beispiele. 
13) Rs. 232/78, Slg. 1979, 2729; Rs. 124/81, Slg. 1983, 203, Randnr. 6 

der Entscheidungsgründe; Rs. 123/76, Slg. 1977, 1449, 1458. 
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H) Schlußanträge in der Rs. 178/84 Kommission gegen Deutsch
land, vorgetragen am 18. 9. 1986. Der E u G H scheint sich auf 
lebensmittelrechtliche Argumente jedoch eingelassen zu haben. 
Der Mitwirkungsanspruch der Länder bei der Europapolitik der 
Bundesrepublik ist im Zustimmungsgesetz zur Einheitlichen 
Europäischen Akte mit dem Geltungsanspruch des Rechts 
umkleidet worden. Zu den verfassungsrechtlichen und europa
rechtlichen Fragen einer Mitwirkung der Länder vgl. Eberhard 
Grabitz/Joseph H . K a i s e r , in: Bundesrat, Anhörung der Sach
verständigen zu den mit der europäischen Integration verbunde
nen Rechtsfragen in der Sitzung des Ständigen Beirats, am 6. 11. 
1985, stenographische Mitschrift. 

,5) Der Arbeitskampf dauerte in Nord-Württemberg-Nordbaden 
vom 14. 5. bis 2. 7. 1984, in Hessen vom 21. 5. bis 4. 7. 1984. 
Insgesamt waren maximal 480000 Arbeitnehmer unmittelbar 
oder mittelbar betroffen. Der Ausfall der Nettoproduktion 
(Wertschöpfung) wurde von der Bundesbank mit 4 Mrd. D M 
beziffert (Monatsbericht Juli 1984, S. 10). 

16) Erlaß des Präsidenten der Bundesanstalt für Arbeit vom 18. 5. 
1984 (Franke-Erlaß); Einstweilige Anordnungen der Landes
sozialgerichte Hessen vom 22. 6. 1984 und Bremen vom 22. 6. 
1984. 

17) Noch in der Sitzung des Bundestages vom 4. 12. 1985 hat 
Bundesminister Blüm auf Fragen von Abgeordneten immer 
wieder auf noch bevorstehende Gespräche mit den Tarif
vertragsparteien verwiesen (Plenar-Protokoll 10/180, 
S. 13 665 ff.). 
Die CSU hat in einer Presseerklärung vom 28. 1. 1986, Nr. 31/ 
86, ein rasches Ende der „verwirrenden Auseinandersetzungen" 
und eine zügige Behandlung des inzwischen eingebrachten 
Regierungsentwurfs gefordert (Deutscher Bundestag, Verwal
tung, Hauptabteilung wissenschaftliche Dienste, Materialien 
Nr. 94, Februar 1986, S. 71). 

,8) Vgl. aber die Anhörung von Sachverständigen zu dem Entwurf 
der Bundesregierung eines Gesetzes zur Sicherung der Neutrali
tät der Bundesanstalt und zu Anträgen der SPD und der G R Ü 
N E N , Ausschuß für Arbeit und Sozialordnung des Bundestages 
am 26./27. Februar 1986, 91., 92. und 93. Sitzung. Das Gesetz ist 
in Kraft getreten am 15. 5. 1986 (BGBl. I 1986, S. 740). 

,9) Josef Isenseehzx. mit Entschiedenheit betont, die Regelungskom
petenz könne nur dem staatlichen Gesetzgeber zukommen, vgl. 
Satzungsautonomie und Dispensbefugnis im Bereich der 
Arbeitskampf-Neutralität, DB vom 20. 12. 1985, S. 2682; ders., 
Die Neuregelung der Arbeitskampf-Neutralität nach § 116 A F G 
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und die Vorgaben der Verfassung, DB vom 21. 2. 1986. Zur 
staatlichen Neutralitätspflicht vgl. grundsätzlich Rupert S c h o l z , 
Maunz-Dürig, Art. 9, Rn. 283-286. - Die Arbeitgeber, insbe
sondere G e s a m t m e t a l l , haben immer wieder eine Entscheidung 
der Bundesregierung statt der Dreiergespräche gefordert, die 
tatsächlich nicht zu greifbaren Ergebnissen geführt haben. 

20) F.A.Z. v. 13. 3. 1987. 
21) Vgl. Manfred Löwisch und Ernst Friedrich Krauß, Das Arbeits

verhältnis nach Arbeitskampfende, AR-Blattei D-Blatt Arbeits
kampf V, Das Arbeitsverhältnis nach Arbeitskampfende, (B) I 1 
und II. 

22) L A G Köln vom 2. 7. 1984, AR-Blattei D-Blatt Arbeitskampf I 
Entscheidung 21 = D B 1984, S. 2095, und L A G Schleswig-
Holstein vom 25. 6. 1986, DB 1987, S. 55. 

23) Zur rechtlichen Beurteilung besonderer Arbeitskampfmaßnah
men im Medienbereich, demnächst RdA 1987, III 1 c. 

24) Ein auch von seriösen Ärzten mit einigem Erstaunen aufgenom
menes Beispiel ist die Zuordnung des Zahnersatzes zur kassen
ärztlichen Versorgung. Bei dieser die bestehende Rechtsanwen
dung fortbildenden Entscheidung vom 24. 1. 1974 (BSGE 37.74) 
hat das Bundessozialgericht jedoch versäumt, objektivierbare 
und abgrenzbare Kriterien aufzustellen, so daß Krankheit und 
Kosmetik nicht eindeutig voneinander abgegrenzt werden: mit 
extremen finanziellen Auswirkungen. 

25) Vgl. statt anderer Karl L a r e n z , Das Problem der Rechtsgeltung, 
Berlin 1929, mit zahlreichen Nachw., und die jüngeren Darstel
lungen der Rechtsphilosophie. 

26) 1 BvR 713/83, JZ 1987, S. 138. 
27) Das Bundesverfassungsgericht konnte infolge Stimmengleichheit 

nicht einmal feststellen, daß Strafgerichte verfassungskonform 
Sitzdemonstrationen der genannten Art als verwerflich im Sinne 
von § 240 Abs. 2 StGB beurteilen können (LS 1 und 2). 

28) Christian Starck, Anmerkung zu der Entscheidung, JZ 1987, 
S. 145 ff. 

29) Sie bot dem letzten König von Rom, Terquinius Superbus 
(534-510 v. Chr.) neun ihrer Bücher mit Prophetien an für einen 
Preis, der dem König zu hoch schien, worauf sie drei Bücher 
verbrannte und für die restlichen sechs den gleichen Preis for
derte; nachdem sie weitere drei ebenfalls verbrannt hatte, 
bezahlte der König für die restlichen drei den Preis, den sie 
ursprünglich für alle neun gefordert hatte (Ovid, Metamorpho
sen, XIV, 130). Sie wurden im Tempel des Jupiter Capitolinus 
aufbewahrt und in kritischen Zeiten von Priestern konsultiert. 

3C) Christian Starck hat nachgewiesen, daß die Darstellung der 
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Entwicklung des Gewaltbegriffs unzutreffend ist, und man kann 
nur seine Verwunderung darüber teilen, daß die tragende Hälfte 
des Senats sich darauf eingelassen hat (a. a. O. , insbes. S. 146 f.). 
Zu häufig meint man im Stil des Gerichts die Handschrift von 
H i l f s a r b e i t e r n erkennen zu müssen. Das ist beklagenswert. In 
diesem Fall ist vorauszusehen, daß die falsche „Dreistufentheo
rie" der Entwicklung des Gewaltbegriffs noch einige Generatio
nen von Jura-Studenten in die Irre führen wird, wenn nicht bald 
eine höchstrichterliche Korrektur erfolgt. 

31) Es findet sich eine solche in den Gründen, B I, wie sie von einer 
computerisierten Bibliothek mühelos geliefert werden kann. 

32) Man wird auch fragen dürfen, ob der jeweils berichterstattende 
Richter im Umfang seiner Vorlage nicht maßhalten sollte, damit 
die Senate im Detail durchberaten können, was die Senatsmit
glieder unterschreiben. 
Das hindert nicht, der sich in manchem Urteil des Bundesverfas
sungsgerichts aussprechenden Gelehrsamkeit den gebührenden 
Respekt zu zollen. Das Gericht ist aber keine Akademie, son
dern ein Spruchkörper, der seine wegweisende Aufgabe für die 
Spruchpraxis anderer Gerichte und für die Rechtskultur der 
Bundesrepublik in klarer Rechtsfindung und in leichter einseh
baren Entscheidungen erfüllen sollte. 

33) Zu jener BVerfGE vgl. auch Christian Starck, Wie verwerflich 
ist nun Gewalt? Das Bundesverfassungsgericht hat im Sitzblok-
kaden-Urteil mit zwei Zungen gesprochen, in: F .A.Z. v. 3. 1. 
1987, S. 9. 

34) NJW 1986, 1883. 
35) J u r g e n B a u m a n n sieht Rechtsunsicherheit voraus, wenn jeder 

Richter selbst über Wert oder Unwert eines Demonstrationsziels 
zu entscheiden hat, und er sieht darin einen Verstoß gegen den 
Gleichbehandlungsgrundsatz und das Gebot der richterlichen 
Neutralität; er fordert deshalb vom Gesetzgeber, den Nöti
gungstatbestand neu zu fassen (NJW 1987, S. 36 ff.). 
Vgl. auch Friedrich Karl F r o m m e , Der eine urteilt so, der andere 
anders, in: F.A.Z. v. 21. 1. 1987. 

36) Vgl. Hegel, Phänomenologie des Geistes, ed. Johannes Hoffmei
ster, Leipzig 1949, S. 48 und S. 28, wo das Wissen allgemein der 
„unbegriffenen Unmittelbarkeit" gegenübergestellt wird. 
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Unsere Autoren 

P E T E R B A D U R A 

geb. 1934, D r . jur . , o r d . Professor der Rechte, Fachge
biet ö f fent l i ches Recht , H a b i l i t a t i o n Er langen 1962, 
o r d . Professor Gött ingen 1964, München 1970. 

Veröffentlichungen ( A u s w a h l ) : 

Das V e r w a l t u n g s m o n o p o l (1963); Verwaltungsrecht 
i m liberalen u n d i m sozialen Rechtsstaat (1966); W i r t 
schaftsverfassung u n d Wirtschaf tsverwal tung (1971); 
Mitbest immungsgesetz (1976) u n d Grundgesetz 
(1977) (zus. mi t F . R i t tner u n d B . Rüthers) ; Verfas
sungsrechtliche B i n d u n g e n der Rundfunkgesetzge
bung (1980); E i g e n t u m , i n : E . B e n d a / W . M a i h o f e r / 
H . - J . V o g e l , H a n d b u c h des Verfassungsrechts (1983); 
Wirtschaftsverwaltungsrecht , i n : J . v o n Münch ( H g . ) , 
Besonderes Verwal tungsrecht , 7. A u f l . 1984; Paritäti
sche M i t b e s t i m m u n g u n d Verfassung, 1985; Das V e r 
waltungsverfahren, i n : Er i chsen/Martens ( H g . ) , A l l 
gemeines Verwal tungsrecht , 7. A u f l . , 1985; R u n d 
funkfre ihei t u n d F i n a n z a u t o n o m i e , 1986; D i e partei
enstaatliche D e m o k r a t i e u n d die Gesetzgebung, 1986; 
Staatsrecht, 1986. 
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J O S E P H H . K A I S E R 

geb. 1921; D r . jur . , D r . rer. p o l . h . c , o. P r o f e s s o r d e r 
Rechte u n d D i r e k t o r des Instituts für ö f f e n t l i c h e s 
Recht der Universität F r e i b u r g . N a c h dem S t u d i u m an 
den Universitäten M a r b u r g , Münster , B e r l i n , T ü b i n 
gen u n d München sowie A n n A r b o r , M i c h . , U S A , 
Lehrauftrag an der Universität Tübingen, P r i v a t d o 
zent an der Universität B o n n . M i t g l i e d des Auswärt i 
gen A m t s 1954/55. Bevollmächtigter v o n Regierungen 
mehrerer deutscher Länder sowie Vertreter deutscher 
u n d ausländischer U n t e r n e h m e n u n d U n t e r n e h m e n s 
verbände v o r dem Europäischen Ger i ch tshof in 
L u x e m b u r g ; Berater der Regierungen mehrerer a f r ika
nischer u n d asiatischer Staaten; Lehrtätigkeit an ame
r ikanischen, französischen u n d asiatischen Universitä
ten, M i t g l i e d ausländischer A k a d e m i e n . 

Veröffentlichungen ( A u s w a h l ) : 

D i e Repräsentation organisierter Interessen, 1956, 
2. A u f l . 1978; D e r pol i t ische Streik, 1955, 2. A u f l . 
1959; Z u r A n w e n d u n g v o n A r t . 85 A b s . 3 des E W G -
Vertrages, 1964; Presseplanung, 1972; Press P l a n n i n g 
(englische Ausgabe v o n Presseplanung), 1975; D i e 
Parität der Sozialpartner, 1973; Das Recht des Presse 
G r o s s o , 1979; D i e Erfüllung der völkerrechtlichen 
Verträge des Bundes d u r c h die Länder. Z u m K o n k o r - • 
datsurteil des Bundesverfassungsgerichts. I n : Z e i t 
schrift für ausländisches öffentliches Recht u n d Völ 
kerrecht, 1958, S. 526 ff. Herausgeber der R e i h e n P l a 
nung I - V I , 1965-1972; Planungsstudien 1-21, 
1969-1984. 
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Kleine Reihe 
der Walter-Raymond-Stiftung 

Bisher erschienene Titel : 

Heft 1: O T T O B. R O E G E L E 
Zur inneren Lage der Bundesrepublik 

Heft 2: O T T O A . F R I E D R I C H 
Für das deutsche Model l 
Vernunft und Solidität fortschrittlicher Politik 
vergriffen 

Heft 3: T H E O D O R S C H I E D E R 
Ohne Geschichte sein? 
Geschichtsinteresse, Geschichtsbewußtsein heute 
vergriffen 

Heft 4: H E I N Z - D I E T R I C H O R T L I E B 
Führungslos in die Playboy-Gesellschaft 

Heft 5: M I C H A E L Z Ö L L E R 
Die Utopie der neuen Intelligenz 

Heft 6: H A N S G U N T H E R Z E M P E L I N 
Leistung im Betrieb 
Aus der Sicht betrieblicher Führungspraxis 

Heft 7: W O L F G A N G F Ö R S T E R 
Sozialistische Wirklichkeit : 
Wettbewerb und Leistung 
vergriffen 

Heft 8: O T T O B. R O E G E L E 
Diese oder eine andere Republik? 

Heft 9: W E R N E R W E B E R 
Ist Verlaß auf unser Grundgesetz? 

Heft 10: R A I N E R K O E H N E 
Unternehmertum im Wandel 
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Heft 11: H E R M A N N J O S E F W A L L R A F F 
Katholische Soziallehre -
Leitideen der Entwicklung? 
vergriffen 

Heft 12: G A H L E N / F E L S 
Wohlstand und Stabilität 
bei begrenztem Wachstum (I) 
vergriffen 

Heft 13: E H R E N B E R G / T I E T M E Y E R 
Wohlstand und Stabilität 
bei begrenztem Wachstum (II) 
vergriffen 

Heft 14: H A N S M A I E R 
Die Zukunft unserer Bildung 
vergriffen 

Heft 15: P H I L I P P H E R D E R - D O R N E I C H 
Strukturwandel und soziale Ordnungspolitik 

Heft 16: B R U N O M O L I T O R 
Krise der Marktwirtschaft? 

Heft 17: K L A U S M U R M A N N 
Solidarität und Leistung 
vergriffen 

Heft 18: W E L L M A N N / V O N W E I T E R S H A U S E N 
Ideologie und Bildungspolitik 

Heft 19: H A N S D I C H G A N S 
Bildung und Selektion 

Heft 20: A R B E I T 
Existenzsicherung und Lebenswert 
Materialien 

Heft 21: W E R N E R K N O P P 
Versunkener Staat - lebendiges Erbe 

Heft 22: B R U N O M O L I T O R 
Die Moral der Wirtschaftsordnung 
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Heft 23: H E R B E R T S C H N E I D E R 
Solidarische Gesellschaft als Zukunft 

Heft 24: J O S E F H I T P A S S 
Deutschlands Bildungswesen 
Die Folgen der Reform 

Heft 25: L Ü B B E / H E N N I S 
Rationalismus und Erfahrungsverlust 
in der Arbeitswelt 
vergriffen 

Heft 26: B R U N O M O L I T O R 
Staatsversagen 
vergriffen 

Heft 27: B U R K H A R D W E L L M A N N 
Arbeit 
vergriffen 

Heft 28: M I C H A E L Z Ö L L E R 
Weifare -
Das amerikanische Wohlfahrtssystem 

Heft 29: R O L F F. P A U L S 
Die atlantische Allianz 

Heft 30: B R U N O M O L I T O R 
Wohlfahrtsstaat -
Die realisierte Utopie 
vergriffen 

Heft 31: T O P I T S C H / V O G E L 
Pluralismus und Toleranz 
- Alternative Ideen von Gesellschaft -

Heft 32: A R M I N H E G E L H E I M E R 
Bildung und Beruf 
- Perspektiven für die Zukunft -

Heft 33: G E I S S L E R / R Ü E G G 
Erziehung zu neuen Tugenden? 
Eliten in der Demokratie 
vergriffen 



Heft 34: B R U N O M O L I T O R 
Umgang mit der totalitären Macht 

Heft 35: G I E R S C H / L U F T 
Perspektiven unserer Wirtschaft 
Neue Schlüsselindustrien und Märkte 
vergriffen 

Heft 36: M I C H A E L Z Ö L L E R 
Massengesellschaft und Massenkommunikation 
- Beispiel Amerika -

Heft 37: T H E O D O R B E R C H E M 
Elitebildung in der Massenuniversität 
- Bilanz und Perspektiven der Hochschulreform -

Heft 38: H O N E C K E R / W A L L R A F F 
Sozialstaat in der Krise 

Heft 39: E D U A R D P I C K E R 
Arbeitskampffreiheit und 
Kampffreiheitsgrenzen 

Heft 40: A R M I N H E G E L H E I M E R 
Hochschulabsolventen -
Herausforderung und Chance für 
Wirtschaft und Gesellschaft 

Heft 41: L A M P E R T / W I N G E N 
Familien und Familienpolitik 
- Bestandsaufnahme und Perspektiven 

Heft 42: M A N F R E D S O M M E R 
Lehramtsabsolventen in 
außerschulischen Tätigkeitsfeldern 

68 



Veröffentlichungen der Stiftung 

Band 1: „Eigentum und Eigentümer 
in unserer Gesellschaftsordnung", 
1960, X I I , 239 Seiten, 
mit Beiträgen von G U S T A V G U N D L A C H SJ, JOSEPH 
H Ö F F N E R , O S W A L D V O N N E L L - B R E U N I N G SJ, H E R 
M A N N JOSEF W A L L R A F F SJ, K L A U S V O N BISMARCK, 
W A L T E R K U N N E T H , ERNST STEINBACH, H E I N Z - D I E T 
RICH W E N D L A N D , A R N O L D G E H L E N , W I L L I GEIGER, 
G U N T E R SCHMÖLDERS, C L E M E N S A U G U S T A N D R E A E 
vergriffen 

Band 2 „Der Mensch im Betrieb, Freiheit und 
und 3: Persönlichkeit - Möglichkeiten und Grenzen", 

1962, X I , 181 Seiten, 
mit Beiträgen von E U G E N GERSTENMAIER, F R A N Z 
H E N G S B A C H , T H E O D O R L I T T , K A R L C . T H A L H E I M , 
A R N O L D G E H L E N , O T T O ESSER, A D O L F SCHWARZ
LOSE, P A S C U A L J O R D A N 

1962, X I , 351 Seiten, 
mit Beiträgen von L U D W I G V A U B E L , R A L F D A H R E N 
DORF, H A N S P A U L B A H R D T , H U G O M Ö L L E R , K A R L 
V A L E N T I N M U L L E R , A R N O L D G E H L E N , W I L H E L M 
H E R S C H E L , B E R N H A R D H E R W I G , DIETRICH V O N 
O P P E N 

Band 4: „Die Unternehmerische Verantwortung 
in unserer Gesellschaftsordnung -
Tatbestand und Forderung", 
1964, 344 Seiten und 1 Abbildung, 
mit Beiträgen von H A N S FREYER, A L W I N M O N C H -
MEYER, A R N O L D G E H L E N , E R I C V O E G E L I N , L U D W I G 
V O N FRIEDEBURG, G E R H A R D L E I B H O L Z , O T T O A . 
FRIEDRICH, G U S T A V G U N D L A C H SJ, W A L T E R B A U E R , 
R U D O L F W I L H E L M E V E R S M A N N , G E R H A R D E R D 
M A N N , DIETER SCHÄFER, P A U L M E R T E N S , G U N T E R 
SCHMÖLDERS 
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Band 5: „Wirtschaft und Schule, 
Erfahrungen - Grundsätze - Empfehlungen", 
1965, 352 Seiten, 
mit Beiträgen von H E L L M U T B E C K E R , C A R L - H E I N Z 
EVERS, ein Lehrer aus der SBZ, FRITZ A R L T , H A R T 
M U T V O G T , H U G O M Ö L L E R , K A R L STIEGER, H A N S 
B O H N E N K A M P 
vergriffen 

Band 6: „Aufgaben und Stellung der Arbeitgeber
und Arbeitnehmer-Organisationen 
in der Bundesrepublik Deutschland", 
1966, 204 Seiten und 1 Abbildung, 
mit Beiträgen von SIEGFRIED B A L K E , F R A N Z D E U S , 
JOSEF H E R M A N N D U F H U E S , G E R H A R D E R D M A N N , 
FRITZ E R L E R , H E I N Z STARKE, W E R N E R W E B E R 
vergriffen 

Band 7: „Mitarbeiten - Mitverantworten -
Mitbestimmen", 
1966, 294 Seiten, 
mit Beiträgen von E R N S T - G E R H A R D E R D M A N N , 
H A N S R A U P A C H , G E R H A R D ZEITEL, H A N S L . M E R K L E , 
E M I L K Ü N G , W O L F G A N G E I C H L E R 
vergriffen 

Band 8: „Leistungsbereitschaft -
Soziale Sicherheit - Politische Verantwortung", 
1967, 256 Seiten, 
mit Beiträgen von H A N S T H O M A E , H A N S A C H I N 
GER, G E R H A R D E R D M A N N , R O M A N S C H N U R , A R N O L D 
G E H L E N 
vergriffen 

Band 9: „Wirtschaft und Höhere Schule", 
1968, 338 Seiten, 
mit Beiträgen von H A N S B O C K E L M A N N , FRITZ 
E D E L M A N N , G E R H A R D T R A U T H , K U R T S I C H , R O L F 
R O D E N S T O C K , H A N S SCHEUERL, W I L H E L M H A H N , 
G U N T H E R K L E M M , K A R L - H E I N Z G A A S C H , F R A N Z 
E B N E R , H A N S - H E R M A N N G R O O T H O F F 
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Band 10 : „Unternehmer und Bi ldung" - Festschrift 
zum 6 0 . Geburtstag von L U D W I G V A U B E L , 

1968, 152 Seiten, 
mit Beiträgen von SIEGFRIED B A L K E , H A N S - H E R 
M A N N G R O O T H O F F , A R N O L D G E H L E N , G Ü N T E R 
SCHMÖLDERS, R U D O L F W I L H E L M E V E R S M A N N , R O L F 
R O D E N S T O C K , G U STA V STEIN, PETER K . T E M M I N G , 
W O L F G A N G E I C H L E R , SIEGFRIED FASSBENDER, H A N S 
H E L L W I G , H E R M A N N F R A N K E , FRITZ A R L T 
vergriffen 

Band 1 1 : „Führung in einer freiheitlichen Gesellschaft", 
1969 , 2 7 2 Seiten, 
mit Beiträgen von W E R N E R ERNST, L U D W I G B Ö L -
KOW, H A N N S M A R T I N SCHLEYER, HERBERT W E H N E R , 
W E R N E R W E B E R 

Band 1 2 : „Eigentum - Wirtschaft - Fortschritt; Zur O r d 
nungsfunktion des privaten Produktiveigen
tums", 
1970 , 3 5 6 Seiten, 
mit Beiträgen von W O L F G A N G FÖRSTER, GISELHER 
WIRSING, E R I C H STREISSLER, T H E O D O R M U L D E R SJ, 
F. W I L H E L M CHRISTIANS, W O L F G A N G H E R I O N , 
H E I N Z M A R K M A N N , T H E O D O R ESCHENBURG 
vergriffen 

Band 1 3 : „Phänomen Sozialkritik - Objekt Wirtschaft" 
XII I . Gespräch zwischen Wirtschaft 
und Wissenschaft, 
1 9 7 1 , 106 Seiten, 
mit Beiträgen von O T T O A . FRIEDRICH, H E I N Z -
DIETRICH O R T L I E B , H A N S - J O A C H I M SCHOEPS, G O T T 
FRIED B O M B A C H , H O R S T R U P R E C H T , G E R H A R D STOL
TENBERG, O T T O B. R O E G E L E , J O H A N N E S H I R S C H 
M A N N SJ, R U D O L F W I L H E L M E V E R S M A N N 
vergriffen 

Band 14 : „Wirtschaft und öffentliche Meinung" , 
1972 , 3 0 8 Seiten, 
mit Beiträgen von W O L F G A N G R . L A N G E N B U C H E R , 
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A R N O L D G E H L E N , J O A C H I M H . K N O L L , E R W I N K . 
S C H E U C H , ELISABETH N O E L L E - N E U M A N N , ERNST 
TOPITSCH, R U D O L F W I L H E L M E V E R S M A N N 
vergriffen 

Band 15: „Orientierungen heute - Verbindlichkeiten 
in Staat, Gesellschaft, Wirtschaft", 
1973, 280 Seiten, 
mit Beiträgen von H E R B E R T K R E M P , G E R H A R D 
SZCZESNY, R O M A N S C H N U R , H A N S DIETRICH G E N 
SCHER, J O H A N N PHILIPP FREIHERR V O N B E T H M A N N , 
DIETER SCHÄFER 

Band 16: „Leistung und Wettbewerb -
Herausforderungen und Folgerungen", 
1974, 340 Seiten, 
mit Beiträgen von H E I N Z - D I E T R I C H O R T L I E B , 
W O L F G A N G FÖRSTER, J O H A N N H E I N R I C H V O N 
B R U N N , H A N S - G U N T H E R Z E M P E L I N , H E R M A N N 
JOSEF W A L L R A F F SJ, PHILIPP H E R D E R - D O R N E I C H , 
FRITZ A R L T 
vergriffen 

Band 17: „Solidarität und Leistung", 
1978, 236 Seiten, 
mit Beiträgen von H E R M A N N LÜBBE, A R T H U R F. 
U T Z O P , PETER V O N O E R T Z E N , R I C H A R D V O N 
WEIZSÄCKER 

Band 18: „Bildung und Beruf", 
1979, 282 Seiten, 
mit Beiträgen von W A L T E R B R A U N , PETER G L O T Z , 
E R W I N K . S C H E U C H , DIETER S P E T H M A N N , H A N S -
H E R M A N N G R O O T H O F F 

Band 19: „Arbeit -
Existenzsicherung und Lebenswert", 
1981, 295 Seiten, 
mit Beiträgen von H E R M A N N LÜBBE, C A R L A M E R Y , 
W I L H E L M H E N N I S , H A N S - H E I N R I C H H A T L A P A , 
FRIEDRICH H . T E N B R U C K 
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Band 20: „Elite-Zukunftsorientierung 
in der Demokratie", 
1982, 300 Seiten, 
mit Beiträgen von W A L T E R R O E G G , E R I C H E. GEISS-
LER, A N K E F U C H S , R U D O L F S C H L E N K E R , M I C H A E L 
Z Ö L L E R 

Band 21: „Pluralismus -
Legitimationsprobleme im Interessenwandel", 
1982, 300 Seiten, 
mit Beiträgen von ERNST TOPITSCH, K L A U S M U R 
M A N N , L U D O L F H E R R M A N N , H A N S - J O C H E N V O G E L , 
G E R H A R D D E I M L I N G 

Band 22: „Sozialstaat -
Die Krise seiner Eth ik" , 
1983, 317 Seiten, 
mit Beiträgen von T Y L L N E C K E R , CHRISTIAN 
STARCK, M A R T I N H O N E C K E R , H E R M A N N JOSEF 
W A L L R A F F SJ, B E R N D G U G G E N B E R G E R , PETER 
B A D U R A 

Band 23: „Arbeitsgesellschaft -
Wandel ihrer Strukturen", 
1984, 276 Seiten, 
mit Beiträgen von O D O M A R Q U A R D , K L A U S L U F T , 
H E R B E R T G I E R S C H , C L A U S O F F E , FRITZ-HEINZ H I M 
MELREICH 

Band 24: „Die Zukunft der Sozialen Partnerschaft" 
1986, 270 Seiten, 
mit Beiträgen von B U R G H A R D F R E U D E N F E L D , B R U 
N O S. F R E Y , B E R N D RUTHERS, ERNST BREIT, O T T O 
ESSER, JOSEF ISENSEE 

Band 25: „Familie und Arbeitswelt" 
1986, 338 Seiten, 
mit Beiträgen von M A X W I N G E N , FRIEDRICH F U R -

S T E N B E R G , G E R T R U D H Ö H L E R , H E I N Z L A M P E R T , E D 

M U N D STOIBER, K L A U S M U R M A N N 
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