
     

 

   

   (   <              

           
         'iVeber    

           
        

              
         

           

             
          

         
    'Ptpou'!   «Ursp1'ung»),  

  W ebe1'        
   

        
              

   \)  'l!           ,1'1  

              
       

          

            

         

'"     897    

326.    Stob,       ';Yeber,  
      «die einschlagigen Tatsachen allf-
 und diese eben   nicht nach :Massgabe einer ihnen inne-

wohnenden ontologischen Konstitution, sondern aHf Gl'llnd der  bedeut-
samen Bedeutllngs- nnd Sinnznsammenhange, an denen sich bestimmte llisto-
riscll bezeugte Gemeinschaften  NIenschen bald bewusst, bald unbewnsst  
ifiren ,...  YerhiHtnissen tatsachlich orientieren». S t  b,  e n r  
J  h  Eine Untersuchung' zu Max   Dissertation, 
tingen 1   27. . - . 
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   3          

            
             

         

              
          

         
          

           
         3    3   

   3              0-

      6        'J(.   

   3       r       

,          
 '10" ' ';'' -" 6 '10' '10' ,,-             

        
     Weber     

             

327.        haben es  unsel'e 
Zwecke stets· mit Seiten der Reformation  tun, welche dem eigentlich  
Be\'vusstsein a1s periphel'isch und gerade  erscheinen mussenn.    76. 

328.    Bosch,   Weber    «stellt 
er  e m  r  s c h nach\'Veisbal'e Zusammenhange z\'Vischen  Vorstell-
ungen und pralctischen Verhaltensweisen im Bereich des Realen heraus,  die 
jedem  ausseren Seiten und die allgemein verstehbaren, rational  deu-
tenden Triebkrafte  Gegebenheiten sind bezielt, nicht aber ihre «Tnnen-
seite»,ihre Wesensaussage. Auf die Frage nach der Faktizitat bzw. Art eines realen 
Zusammenhanges zwischen Mensch,  und einem  Gott bzw. 
seiner Gnaden\virkung geht :Max Weber gar nicht ein». D  r i s  s c h, Die Be-
deutung der Aslcese  die Wissenschafts1ehre Max Webers. Dissertation,  
1962,  [,5. 

329.                  
            u       

      « \'V  e also die  Orientiernng der Berufs-
e.thilc  r a  t i s c h \\'  r k t en.    256  236. 

330. WuG.   317. 
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     homo religiosus     
(wertvoll )331. 

        
   Weber         3   

        
              

          
     Weber     

- '1>' ,,- '1>' , - , ''1- ' 333 J! '1-" 
          '/ 

            
          

         

    \iVeber      
   Rickert       

          
         

           
         

    (real)        

          
         

          
            

       contra-

331. WnG   317  RS   18  1.     28    345. 
332.           

     \i\feber    s c h, D  r  s, Die Bedentung der 
kese  die  Max  Dissertation, Bonn 1962. 

333.   Weber          

           

     «es liegt hier das Vorurteil durchaus  als ob Be-
trachtungen des KlJ!turlebens, die  die denkende Ordnnng des empirisch Ge-
gebenen hinausgehend die \'\'c1t metapllysich  deuten versuchen, etwa schon 
um dieses ihres Charakters ,,,iI!en keine Aufgabe im Dienste der Erkenntnis  
k  n n t e n».            

           
         

            
WL 156. 

334.   "Yeber          
         T<1J     

          (Urgrund)    
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dictio  adiecto'          
         

         
         

           
     ae:    

       aev   
        aLiX-

        

                   
       aev  

          
          

            

          aev  
, !.},  \ I.j, \ \ ,

          

           

             

 Weber          
             

               
           Weber    

            

335.     Weber,        
   Rickert,        

              
    WL 16?, 3??   e t t  e r,  r t h u r, Max 

Weber und die philosophische Problematik unserer Zeit. Dissertation,  1934, 
 29  J a s  e r s,  a r  Max Weber. Rede bei der  der Heidelberger 

Studentenschaft am 1? Juli 1920 veranstalteten Trauerfeier,  Mohr-Siebeck, 
1926,  14. 

336.    Weber:  System der Kulturwissenschaften 
auch nur  dem Sinne einer definitiven, objektiv  systematisierenden 
Fixierung der F r a g e n und G e b  e t   denen sie  handeln berufen sein 
sollen, ware  Unsinn  sich: stets kann bei einem solchen VeI'such nur  

  mehreren, spezifisch besonderten, untereinander vielfach 
heterogenen und disparaten Gesichtspunkten herauskommen, unter denen die 
Wirklichkeit  uns jeweils «Kultur», d.h.  ihrer Eigenart bedeutungsvoll war oder 
istn. WL, 184/185. '11      Weber,  

              
        'iV'eber  

         Weber. 
33?  WL, 542. 
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         (Richtigkeitstypus), 
           

        
          

        
 \  \ -,  \   \,'   

              

 Supranaturalismus,       

        par exceJlence.  

             

            
      (Ursprung der Gottesidee),    

,   , .  , - t.\ -    '       \) v       \)     

  - ,  \ <  \ \  \            

         

338.  Weber      
           

            
   -           

        -     

               

               
       - ?lv     

                
         ('iVL 597,   

339.  Weber         
          

        

   Par!,er  Channing,     

              

              
           

          
           

        ''''eber,        
            

            

            
              

         «finitlIm  cst capax  
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 Weber gXSL         

         
      '       

   L         
          

             

            
    «fides efficax»       mystica 1) 

    'iVeber         
               

  «Kulturprotestantismus».  1)     
         

         
            

      Weber      Alfred,  

      (Konfirmation): «Die christliche Religion 
ist  der Hauptgrundlagen, auf denen alles Grosse, ,vas  dieser Zeit geschaffen 
ist; die Staaten, welche entstanden, alle grossen Taten, welche dieselben geleistet, 
die grossen Gesetze und Ordnungen, welche sie aufgezeichnet haben, ja auch die 
Wissenschaft und alle grossen Gedanken des Menschengeschlechts haben sich 
hauptsachlich unter dem Einfluss des Christentums entwickelt. Die Gedanken 
und die -Herzen der Menschen sind  seit die Welt denken kann,  etwas so 

 und bewegt ,."orden, wie  den Ideen des christlichen Glaubens und der 
christlichen Menschenliebe». W e b e   a  Jug·endbriefe.  106  J 0-
hannes Weiss.    111     Wilhelm 

  h  m a n  Max Weber und die rationale Soziologie,  J. C.  
Mohr, 1966,  51.; J  h a n n e s We j s s, Max Webers Grundlegung der Sozio-
logie. Verlag Dokumentation,  (UTB 517) 1975,  105ff. 

340.    Weber      «Wissen-
schaft als Beruf»:         

          
            

           
            

              
          .   1)   

   1)            
           

   xcxl         
          WL, 602/603. 



157     

       
        

          

       

          

               
 " '1' ' " .,  '1" '1" , ,  ,

             

         
          

           
            

         

         

         

             
        

           
Weber    (Sinnlosigkeit )343. 

        
     OLXCL<j>       

        
  Weber.         

   - ,  •  '1'  1 '). 1 '10'1            000    

          

          
          

 Weber,          

       u       
   (soziales Handeln).     

          

      Weber    

341.  WL, 315/16. 
342.     r  k W  1 f (Max Webers Ethischer Kritizismus,  

LOGOS ,  1930,  363)  vYeber       
          

        «(die Zeitbedingtheit und 
 aller absolut 'gemeinten' Systeme, Prjnzipien, Werte und ...". 

343. WL,  184, 
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        Weber    
         

  190U         

        
         

          
Weber                  

           
         

       

      Weber    
         

            
    (Macht)    

          
          

          
          

            
      1344.     

   Weber      
         

         
           

             0-

            

     -    -   
            

        
  Weber         

344. «Die RedukLion auf okonomische Ursachen a 11 e  ist auf k e  e m 
Gebiete der Kulturerscheinungen je  irgend einem Sinn erschopfend, auch nicJ1t auf 
demjenigen der »wirtschaftlichen« Vorgange.  ist   a  kgeschichte 
irgend eines Volkes, die nur die okonomisc11en  zur ErkJii.rung heranziehen 
wollte,  g'anz ebenso unmoglich, wie es etwa  »Erklarung« der Six-
tinischen Madonne aus den sozial-okonomischen Grundlagen des Kulturlebens 
zur  ihrer Entstehung sein  ...» WL, 169. 

345. WL, 165. 



159      

 Yj         Yj     
 gcrov        

           
      -

   -         
  Weber          

         
t             

           
          

         
         

             
        

           
         

         
         (JpYj-

346.  Die Protestantische Ethik,  12, 18, 20.    
            

            
   

347.   Y'iTeber         
    «Zwischenbetrachtung» (RS   564): «Aber freilig: am gross-

 und prinzipiellsten wird  die bewusste Spannung' der Religiositat 
gerade zum Reich des denkenden Erkennens. Ungebrochene Einheit gibt es da im 
Bereich der Magie und des rein magischen Weltbildes ... Weitgehende gegenseitig'e 
Anerkennung' ist moglich auch  die  metaphysische Spekulation. Obwohl 
diese  zur Skepsis   pflegt. Nicht selten betrachtete daher die Reli-

 die rein empirische, auch  Forschung als besser mit 
ihren Interessen vereinbar als die Philosophie. So  allem der asketische Prote-
stantismus. Wo immer aber rational empirisches Erkennen die Entzauberung der 
Welt und deren Verwandlung in einen I{ausalen Mechanismus konsequent vollzogen 
hat, tritt die Spannung gegen die  des ethischen Postulates: dass die 
Welt ein gottgeordneter, also irgendwie ethisch s i n  1I  Kosmos 

-sei,  hervor...  jeder Zunahme des Rationalismus der empirischen Wis-
senschaft wird dadurch die  zunehmend aus demReich des Rationalen ins 

-Irrationale verdrangt und  erst. .. die irrationale oder antirationale 
sonliche Macht schlechtin... Und gerade wegen der unversohnlich scheinnenden 

.Spannung', steht die  die prophetische wie die priesterliche, immer wieder 
in intimen Beziehung'en zum rationalen IntelJektualismus. Je weniger sie Magie 
oder blosse kontemplative Mystik und je mehr sie «Lehre» ist, desto mehr besteht 

 sie das  nach rationaler Apologetik». 
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     Weber      
         Weiss,  

       Weber   
          

          
          

        
          

         
         

        
"   -,  \ , '<;'  \  " \                

         
           

        

348. We  s s, J  h a  e s,    135. 
349.     Weber         

  (Funktionalismus)  Durkheim,      
            

       Weber    
          

    (RS  551),     
           

            
               

        a u m g a r t e   d u a r d, Max Weber. 
Werk und Person. Dokumente, ausgewahlt und kommentiert  Eduard Baumgarten, 
Tiibingen, Mohr·Siebeck, 1964,   We  s s, J  h a  e s,   136. 

             
D  e c k m a   J  h a   Max Webers Begriff des «modernen okzidentalen Rati-
ona!ismus». Dissel'tation,  1961,      R  b e r t  
Bellah (Religiose Evolution), Rainer Dobert (Die evolutionare Bedeu-
tung der Revolution), G ii  t e r D u  (Religion, Geschichte und sozialer Wandel 

 Max Webers Religionssoziologie)  C  n s t a  s S e  f a r t h (Protestant-
ismus und gesellschaftliche Entwicklung: zur Reformulierung eines Problems),  

      «Religion und gesellschaftliche Ent· 
wicklung'. Studien zur Protestantismus-Kapitalismus-TI1ese Max Webers», hrsg. 

 Constans S e  f a r t h  WalterM. S  r  d e  Suhrkamp, FrankfurtjM. 
1973 (StW 38). 
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V.        

        vVeber -
     -       

          

         20 (1904)  21 (1905) 
          

         
           

         351. 

       Weber   
        00-

    'tciJ      
         

         

        
        

350.  C a r   t          

            
           DrO',}'sen, 

      TocqueviJle     
   Fustel de Coulang'e. (Yom Historismus zur Soziologie. Stutt-

gart, Kbhler, 1950,  197). 
351.          «Die Wirtschafts-

ethil{ der Weltreligionen»        
         -   
       41  1916  1-87  335-421,    

RS   287 -536],          

    (RS      Weber.       
  (RS        
       '\iVeber       

            
            

  Marianne Weber     RS  :Munchen 1920). 
         J  h a n  e s 

W  c k e  m a      «Protestantisclle Ethilo)    
Siebenstern-Taschenbuch, Miinchen jHamburg 1965      

                 
            

  (Die Protestantische Ethik  Kriti!{en und Antikritilten, Sieben-
stern-Taschenbuch Verlag" Miinchen und Hamburg' 1968). 

352.    21.       76)  '\iVeber     
     «den Einsclllag', welchen religiose Motive  das Ge",ebe del' 

    1. 11 
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   150'0'1     

          
        Weber   

       

            

         
       

           
   ,(j)        

      Weber    

         

          

        

""icklung unserer aus zahllosen historischen Einzelmotiven erwachsenen modernen, 
spezifisch «diesseitig» g'erichteten Kultur geliefert haben, etwas deutlicher  machen». 

353.    20;21. 
354.   S w a  s   G u   Protestantismus und Herrschaftssystem. 

 Relig'ion und gesellschaftliche Entwicklung',  167. 
355.     21. 
356.          «den Gedanken'. 

g'ehalt der Reformation in irgendeinem Sinn, sei es sozialpolitisch, sei es religios  
 e r t e             

            76. 
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  u            
 -     Weber   «torjcht 

 These»358-,        
        Weber    

            
             

        
          

              
  -          

   ahlverwandschaft)    
                 

          
             (J.  u 

             
   '  '  , " , ,            

          
         

           
   

 Weber            
         

         

357.    22. 
358·.  vVeber          

  1,  77). 
359.   Antikritisches 8chlusswort zum «Geist des Kapitalismus,), 

   303. 
360. «80 kann es dennoch  nicht die Absicht sein, an 8te]]e einer 

einseitig »materialistischen« eine ebenso einseitig spiritualistische kausale Kultur-
und Geschichtsdeutung  setzen.  e  d e sind g  e  c h m  g  c h, aber mit 
beiden ist, ,,,enn sie nicht Vorarbeit, sondern Abschluss der Untersuchung  sein 
beanspruchen, der historisschen Wahrheit gleich wenig' gedient».    190  

  276,  308. 
361.    189  

362.  fo n R a  m  n d, Les  de la pensee sociologique... ,  530. 
363.     R.   a w n e  (Religion and tlle Rise of 
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Capitalism, 1937,   Religion und  Bern, Francke, 1946) 
   e m ar  e  u r g e r  und soziales Verhalten, 

Untersuchung'en und  der neueren Zeit  Deutschland, Gottingen, Van-
denhoecl, u. Ruprecht 1964)   TouWeber,       

   1850,            

         
          

    Petty, Defor, Engels,  Marschall, Karl Knies,  
   Emile de Laveley,           

Weber,            
              

         De  venir 
des Peuples Catholiques, Paris 1876  Protestantism and Capitalism  their bea-
ring upon the Libel'ty and Prosperity of Nations, London 1875).    

          Alexander  Oettingen, 
   Gerhard Uhlhorn Abt zu Loccum,      

          

 vVebel'            
             

    34           
        36     

                          

      82,  22).       

    c,crTE        
  L  t h   Weber       

           

                

         
            

              
itxn              Weber 

            
       

364.          
             

          Weber.   
  a  c  t t  a r s  s       

              

  Weber       c,crTE   
            

 a  c  t t  a r s  s, The Structure of Social Action, New York, McGravv-HiII 
Book Co, 1937,  500). 
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 Aktivismus)      
   »365. 

          
     Offenbacher3GG ,     

       

        
 1-  1   , 11.              

         
         

         

      Weber    

365.  G   S  a  s   Protestantismus und Herrschaftss:ystcm, 
    (Religion und gesel]schaftliche Ent,,'icklung», 

 167.        Schelting,     

   ''''eber           
          

         

           149).  
David           

   1)       T'ijc;  

      [D. C. McClelland; The Achie-
ving Society, Princeton 1961,  Die Leistungsgesellschaft,  1966. 

  R.  Bellah, Reflections  the Protestant Ethic Analogy in Asia 
(1963) in: Re1igion und g'ese]lschaftliche Ent"vicklung' (=Analog'ien zur Protestant-
ischen Ethil, in Asien),  176   Swanson      
«l,eistungsprinzip»          

       /)1:    

          
  T'ijc;      171 ). 

366.  f f e  b a c h e   a r t   Konfession und soziale Schichtung',  

Studie  die "virtschaftliche Lage der Katholiken und Protestanten  Baden, 
Leipzig' 1901 (= Volkswirtschaftliche Abhandlungen der badischen Hochschulen, 
Bd IV,  5),          

           
            

           
          

      
           

       u r t S a m u e  s s  (Religion and Eco-
nomic ActiOll, Stockholm 1961)   e r b e r t L  t 11  (Protestantismus und 
Kapitalismus,   Merkur,  203 XQ(L 204,   1965, 

 101-19  226-42). 
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 \      \           «  

367.  diesen Fallen liegt zweifellos das Kausa!verhaltnis so, dass die a n e r-
 g' e n e g e  s t i g e  i g e  a r t, und zwar hier die durch die  At-

mosphare der Heimat und des E!ternhauses bedingte Richtung' der Erziehung', die 
Berufswah! und die ,....eiteren beruflichen Schicksa!e bestimmt hat)).    32. 

  «Der Grund des verschiedenen Verhaltens muss a!so der Hauptsache 
nach in der dauernden inneren Eigenart und  i c h t nur in der jeweiligen 
ren historisch-politischen Lage der Konfessionen g'esucht werden)),   33. 

368.                    
  Gustav Schmoller.          

            
           

  (Tnduktion).         
            

         
            

           
      v"erner Sombart.  Weber  
            

               
           

           
             

   
369.     Weber        

            

         
        

          

  (Ku!turkampf)        
370.     e ! m e r,      

           Veber. 
  e ! m e r,  a n s- J  s e f, Re!igion und VVirtschaft. Die nellere Kritik der 

Weberthese. Dissertation,  1970,  29. 
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 - , - ') - 371 \'  \   '           

          
          

          

         
  Weber,          

     (\i"olfgang Monlmsen),    
       (A1bert Sa10mon),  

           

          

         
    

  

3?1.             
 Marianne Weber,  Lebensbi!d,  652. 

3?2.         Topitsch),   

          v'\Teber  
'iou        'iou   

              
\Veber  J'\'Iarx              

            Albert 
SaJomon  'iou \Veber   Marx))      
InternationaJe   SoziaJismus und PoJitiJ{,  Jg. Nr. 2.    

  Mommsen,    265,  1). 
  \V  f g a  g'   m m s e        

'iou \Veber              
         

              
    'iou         

  l\'Iax v'\Teber, Gesellschaft, Po!iti!{ und Geschichte, Frankfurt  Suhr-
I{amp TaschenbucJl Verlag 19?4,  144), 

      Weber  Marx    
              

         a r  L  w  t h, 
Max \Veber und Karl :iHarx,  GesammeJte Abhandlungen, \V. KohJhammer YerJag', 
Stuttgart 1960,  1-6?,         r m a  r  b a u m 
(Konkurrierende Interpretationen der Genese des KapitaJismus: Marx und Weber) 

  t h   G  d d e  s (Marx,\Veber nnd die EJ1twicl{lung' des KapitaJismus), 
        «ReJig'ion und gesellschaftJiche 

Ent,YickJung)).          


