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Freie Rechtsfindung und unmlttelbare 

Demokratie. (~) 

Ktpitel Zur Grundlegung Moderner Rechts･und 

Staatsethik 

von 

Dr. Theodor Sternberg 

Professor in Tokyo. 

Das gleiche instanzenp_rt'vileg verlangt Martiu da, wo der 

Ri:chter erklart nach einem von ihm an Stelle des Gesetzgebers 

gekorencn Rechtssatz ent~chiedcn zu haben. (B a I I o t -

Beaupresche Formel dcs -A!t i. Schweizen'schen Civil-

gesetzbuchs~ ･ Desglciehen da, wo es sieh um Austibnng des 

Ch;caneverbots handelt. M~in ist wie der alte Demdemle und 

einige deutsche Pandektisten des '9･ J~hrhunderts (er nennt 

frei]ich weder jenen noch dlese) Gegner des Chicanebegriffs, den 

er bereits in der Zschr, f, schwciz. Recht XXV S. 2t b~ 

kampft hat : m. E. ist es ihm abcr nicht gelungcn, die Frage, 

ob Chieane m5glich sei oder es sich bei Bildung dieses B~ 

"*riff~ lediglich um eine Folge unsauherer Abgrenaung der BG~ 

gri~ie, des subjektivea Rechts einerseits, dcs Civildelikts andere!~ 

seits lpndle, zu lOsen. So lange nicht clare et distincte 

objektive und subjektive Theon'e in der Chicanelehre ausgea~ 

~eitet ~iud, was nicht von martin und auch nicht von Sdeilles, 
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wohl aber von einigen deutschen Dissertationen und auch da 

nicht mit besonderem Gl~ck geschieht, komm$ man hierin 

nicht weiter. 

In der Beurteilung der Baltot-Beanpresclten Formel, dass der 

Richter bei der freien Rechtsfindurig' die Regel befolgen solle, 

die er als Gesetzgeber aufstellen worde, ~ussert sich, Martin 

ganz im Sinne der in diesem Punkte bahnbrechenden Arbeit 

iiber S I des Schweizerischen Ziyilgesetzbuchs von GMUER. 

der seinerseits wieder unmittelbar auf Huber, dem Sch~pfer der 

legislatorischen Verwendwig der Ballbt-Beaupraschen Formel 

steht. Gmu~r weist nach, oder versuchtes, dass der freien 
Rechtsfiidung in der Tat in ihr der gesuchte objektive Maass-

stab, die 'notwendige vbrntinftige Begrenzung dargeboten ist. 

Nicht seinem sttbjektiven Empfinddn, sondern dem,' dzis e' ffir 

das gegenwartige Rechtsbewussts~iu des ' Schweizervolk~･ halten 

muss, hat der Richte*~ zu folgen. 

Man wird-sich abef, denke ich, dartiber klar se'm !h*ussen, 

dass auch dann mel]rere L6sungen 'einer Rechtsfrage: mo~glich 

bleiben. Doch wird au~schweifendes ivillktitLund ~hahtalsiere~ht' 

damit gebannt. Darin erwei~t sich die Ballot-Beau~resche 

Formel vor anderen im gleichen Siune .verwandten - ' Mitteln 

wirksam. Das von J~:/dtts eingesetzte Prinzip "def Kultutfo~i'-

derung z. B. I~itrde diesen t)ienst riicht' Ieisten ; im Gegtnteil ! 

Subjektive Kulttirideale h-atten leichtes Spiel, Man bea:chte, 

dass Ko/ller, dem Bratt die Anregung verdankt, die' Kulturfdr-

derun~ nie als objektl'ven Maa~sstab' ' der Recht･.s~ho'pfungr 

bcwertei haf, so sehr er es auch sonst ~ in-. den 'M1'tteipunkt 

sei~ler ganzen Welt-und Rechtsauffassung stellt: "rl~!ib~nd er 
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Grund und Tdeal von unbegttnzter W'tl~,ksantkeit ist sie' ' ihm, 

aber n'temals Grenze. 

lcb･ habe schon frtiher, ' in Vortragen und in Recens'lonen 

das' worauf,es behufs 'Begrenzun~ des richterlichen Ermcs~en~ 

ankontut, und was auch diie Ballot･Beat,pr6sche I,~ofmel inein~i 

in dem Sehlagwort 'angcdeutet : "'Freie Rechtsfindung b'Is ztir 

Grenze des politischen Verbots ". Ich setze ein Bieispiel : Def 

deutsche Rich ter, der etwa ~herzeugter Gegner des B5rseii;-

gesetzes ist, darf wohl ･ im BOrsehrecht freies l~' echt finden, abet 

nicht did politischen und ~rirtschaftstheoretischen Velleit~aten, 

denen das Gesetz seini Entstehung verdankt, illusorisch machcn. 

Er ' sei Siberal gesinnt ･ Iahd halte das Ges'etz ffir schadlich ･ Iuid 

absurd･ ; er muss d6db den' konscrvativdn Standpuhkt ' atich ' in 

der 'Auslegung vertreten, denn ' dieser hat ･ die Sanktion. dcr 

rechts~taatlichen l, egislaturfaktoren erhalten. Nimtnt iuan hiiuu 

was ich die Wertpapierqualita~t des Geselzes nenne, .dass ~ nathlich 

der Gesetzeswortlaut massgebend sein muss, dass die W_ort:bestiu-

mungen tinantastbar seiu mtissen, auf di'e sich ein~e r~dliche ' Partei 

als auf ihr verbrieftds Gut verlassen konnte (nam~ntlich ' Jleng 

hat das niher ausgeftihrt) so hat ntan in nuce eine vollstandigc 

juristische Theorie der Rechtsfindung. 

Zurtick zu J~4::artin. Er halt sich im wesentlichcn an Gmat*f 

tuch in der Auffassung des"' Er (der Rlchter) folgt dabel be 

IRfa'h~er Lehre und Ueberl~eferung." Ffir " bewahrte 'Lehre und 

Ueberlieferung -"' ' hat der franaoslsche fext ' Les solutions 

congacr6es par la doctrine ", der italienisohe die m. E. nicht 

tmb:&enklrche Fasstmg " Doctrma e giurisprundeaza piti 

autorevoli ". 
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Das f~hrt nicht Htit Sicherheit zu eindeutigen L5swglen, 

kann es auch gar nicht, denn es gibt in Hinsicht auf ,die 

doctrinale und pra'judiziale Tradition keine Orthodoxie und es 

darf auch keine gebetlL Es ist auch nicht die Absicht des 

Gesetzes, eiue solche zu zfichten. Auch ist das "Folgen " an 

sich ein sehr dehribarer Begriff : ' Folgen in welchem Maassei, 

In Wlclchem Grade ? Ebenso steht es, mit dem franz6sischen 

" 11 s~nspire ", nur das italienische " Egli shttienne " kann dem 

Sprachgebrauch nach ehcr als eine Anweisung auf engeren 

Anschluss verstanden werden, das hat aber nichts auf sich, denn 

in _=der'=1_t8:terpretation wtirde 'der italienische durch die Congru-

ens des deutschen und franz6sischen Textes sozusagen tberl, 

sgimmt werden. Doktrinarisnaus und Praej lidizienkultus werden, 

ali;ch dadurch noch lange nicht der Rechtsprechung nahe 

gelegt. Immerhin ware auch der Gcdanke, dass !nan in der ~ 
Justiz sic als eins der geringsten oder das geringste der 'ila5g. 

lichen Uebel bevorzugen sollte, nicht eben schlecht. 

Worin liegt also der Anteil dieser Klausell dle ich die 

Trad:itians-id:ansel nennen m6cht, an der Darbietung eines obe 

jektiven Maassstabs ? Wle vermag darin die Traditionsklausel 

die Ballot-Beaupr6sche Formel zu unterstutzen ? M. Erachtens 

ll'egt der objektive Maassstab darin, dass s e r i 6 s e L i t e r aF 

.,.......man k6nnte sagen,s tur. seiiOs verwen･det wird, 
in einer , Weise, die als wissenschaftlich internationale Klasse 

hat. So iasst sich die Gm~r-Raartinsche Ansicht vielleicht doch 

ein wenig scharfer fassen. Was als seti6se Literatur gilt, wird 

nattrlich iu grossem Maasse von rein ausserlichen Gesichts-

punkten abhangen mfissen wie alle Kanonik. Es wird sich 
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wesentlich um das handeln, was in der Zunf~ anerkannt ist 

durch Aufnahme in ~ie angesehenen Zeitschriften ' und die gut 

cing~fi~hrtcn Verleger. Dass ktihne Neuerer, die abseits publi-

zieren mussten, zu Worte kommen, ist aber im Sinne der If be-

wihrten " Lehre und U_eberlieferung auch gar nicht erw~nscht, 

es handelt sich ja eben darum, der freien Rechtsfindung con'-

setvative ' H.emmungren anzuhangen und tberhaupt muss Justiz 

nach dem Worte des Meisters Gneist von konservativen Sitten 

sein. 

Wie ' verhalten sich nun des naheren die beiden M:aass-st-

absbestimungen, die der Bal!o~LBeaupre'schen Farl'tel und die der 

Traditiansklausel zu einander ? 

a) W i e d e r h o I e ll d. So wenig" der Richter Pha'ntasie-

recht aus den eigenen Fingern saugen darf, darf er sich etwa 

auf Schriften und Urteile yon derartigem Habitus berufen. 

Anch hier soll zunachst das Utopische, Subjektive von Jedem 

Einfluss ausgeschlossen sein, mag es auch geistig noch so 

hoch stehen und wahrhaft " vers les temps meilleurs " deuten ; 

inan kann den schweizerischen Gesetzgebern das Lob nicht 

versagen, dass sie das, was sie wollten, durch die Ausdrficke 

" bewahrt ", autorevole " und namentlich " consacr6 " in eincr 

dem Genius der Sprachen aufs feinste gerechten l*'ormulieruu'b' 

angedeutet haben. Die in den Worten mitklingeden Geftihl-

stOne pr~gen den Rechtssatz, der den Anschluss an Vatersitte, 

ans Befestigte, Geweihte statuiert, dem empfindenden Gemtite 

ein, er gebietet nicht nur, er predigt ihn auch. 

Es wird also hiernach die zugelassene, die kanonische 

Literatur und Judikatur, die~enige, die zur Rechtfertigung einer 
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frei gefundencn Entscheidung f-ahig ist, efner Aus~iebung ttach 

detn Grundsat!: der Ballot+B,~aupt6scben Fotntel unterworfen. 

lhre Autoren nt~ssen selbst so gsarbeitet haben, wie die5c! 

es Vorschreibt, ciri jeder so, als ob er selbst der s c h w e i ~ e~ 

ri5che Gesetageber sciner Zeit und Gelegonheit gewesen w~ase. 

Es ist gewis$ertnaassen die ununterbrochene Reihe: der Hahd-

auflcgungen .durch dic Ba:llot-Beaup,'eschc FotQ1lel, die' def Tra' 

dition ihrc ICanoni!ita~t vcrleiht. 

b) E 1: g a n z e n d, wie schon oben angedeutet, dahin, 

dass das of~enbar mindertvertige Material ausd*eschaltet bleibt. 

Der Richter soll sleh nicht auf Sttimpetatbelten und Abderiten-

jukikatur berufen kOnnen. Diese Meinung des Rechtssat7.es hat 

speziell fu~r die Schweiz eine erhebliche Bedeututg, weil das 

Schweizerische Recht und gat!2 be5et~der~ da~: katitonale nur in 

klelnen Kreisen gepfegt wird. Klein sind die gelehrten Z~nfte 

und m(5gen leicht den rechte Matstab f~r die Leistungen der 

Eingesessenen verlieren, klein und der Bildtmg bomiertet 

Meinungen leicht ausgesetzt dle Gerichtssprengel, die Richter 

mit dem Volk in zu Immittelbarer F~hlung, um ,sich dem Ein-

fluss solcher Meinun"~sstr6mung bequetn entziehen zu k6nneti, 

dic nationa]e Kritik ist demnach nicht anspruchsvc;11 t~nd die 

Stimme der internationalen Kritik erklingt 11lus schwach, das 

Bundesge･icht, das, als Resonanzbodett de-r internationalen 

Kritik in bekannter treffiicher Leistung die Atlfgabe der natio' 

nalen Kritik erffillt, wird, d'le M~ngel der lokalen Rechtspflege 

auszugleichen, zwar durch di'e ber~hmte Interpretation des Art. 

4 der B~sndesverfassung i!' sehr weitem Utnfange zum Spruch 

bertsfen, aber es kann auch nicht alles nachen. Es hat auch 
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nicht cintnal ei$rer. F,'tktioa, nach di'e Steuwlg des .cnglischen 

l~ej:chegle.r'~chtshbfc ,1,~_d , Iwx'd sie laie babe8~ zl,mal die:, gsge!1. 

w~4rtige Entwiekellng. . ehe_ ･ auf Einengu. ng se'W!er Kompetenz 

hinz, ielt. 

An die~e~t 'Pt!'~kte zel'gt s~ch. berej:ts, dass wle ~abrigens 

auc~ Cu~r llnd beso,,de, rs l~artin 5tark betencn, die Sc;hv'elz 

mehr 4ls bisher .g~leh,rt_ e ~i:cbter zur ~ecb~ssprechu~lg wl"d 

lperanziehe~1 mfiss,en, weil man ~uf di,'e Bel~~rtung des vorl~ 

gextden wissenschatitliehen Materi~Lls nicht SQ viel Ge. wicht 

lege, n, nicht geradezu die Geltu,,g des Richtersprucbs vo!1 der 

dari~L gelejsteten wissenschaftliche Arbeit eLbhajaig machen, die 

Qualit~at dieser Arbeit ftir di:!'e ~ewertung des richterlichen 

Spr~lebs e,~tscheidend seitl la~ea kann, wenn :n~n Pacb I~'e vor 

die Beschajfiung. und Sichtul~ des wissenschaftliches S~.9f~s vor-

w.'1egend ie.n Gerichtsschrejbern 1'ngl Advok. aten iiberlasse8 

wollten, die bisher haupts~ehlieb die Tr~ager des wissenschaft-

lichen :~leme~!ts im. kantona:len Rechtspfiege_ wese,a waren. 

l)ie IJntersttitzung und die Modifikation, die die Traditions-

klausel der Ballo~Beaupr~schen Formel bejbri,agt, ist also nicht 

die Festlegung auf besti,Iwate Prajt~d;gien w,4 D~:ktrinen, wie 

sie 5ich im englischen Rdecht und i,n r6mische,, Kaiserrccht 

fi;Idet, kei~L case law, kejn ius respo,,d~ndi wird begr~ndet, die 

'l'ratitlonklausel let kein C, itiergeset:; in planco, d, as etwa vo:la 

Gewohnhejtsrecht ausgeftillt zu werden berufen w. are. 

Gleichwohl ts. t d~}s von ihr eit~geftihrte Pr;t}~ip lpipeew, egs 

Ileu und beisplellos. Wir alle befolgen es bei de, ,1 !noralischen 

Ur~eilsspruchen, die wir ~ber das Tw) und Trejben unseres 

Nachsten im ta~glichen Leben abzugeben habe. _ n. Wir kOn;len 
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die Mixime einer Handlungsweise bedenklich finden und die 

liandiung tadeln, so auch eine Arbeitsleistungr unzula~nglich 

finden : es f~allt gleichwohl zu gunsten der Handlung und 

Leistung ins Gewicht, dass ihr Urheber die vorhandenen guten 

Autorit-a't~n und Hilfsn~ittel be~icksichtigt, ' benutzt habe. Man 

entnimmt daraus den ~usseren Anhaltspunkt zu dem Schlusse, 

dass der Handelnde weni**stens die subjektiven Beding"ungen 

vollwertigen Handelns auigebracht, die laudanda voluntas be-

wZhrt habe. Es hat 'von diesem Maassstab denn auch die 

ofEzielle Organisation der moralischen Menschenbeurteilung, 

die als die grossartigste in der Geschichte auftritt, die Juris-

dictio in foro interno der rdmischen Kirche entschiedensten 

Gebrauch gemacht. Es handelt sich also, kurz gesagt, um den 

P r o b a b i I i s m u s, den die schweizerische GesetzgebLmg als 

Correktiv dem Prinzip der freien Rechtsfindung einge.atigt hat. 

Und die Frage lautet nun : Ist die Aufname des Proba-

biiismus in d'le moderne Rechtspflege zn billigen ? Ferner : 

Welche Bedeutun>" . hat der Probabilismus angesichts der 

spezifisch schweizerischen Verhaltuisse ? 

Den kirchlichen Parteien wird die Aufnahme eines kirch-

lichen Zuges in das moderne Leben willkommen sein, der Pro. 

testantismus und die AuiklZrung werden ihm ebenso ihre An-

:~eigung entgegenbringen. 'Natdrlichen kann keine dieser Ten-

denzen in unseret Beurteilung der Sache das Wort haben. 

Der~ unvermeidlich~ und von Niemand geleugnete Mangel 

alles Probabilistnus, seine Kehrseite, sei vorab erledigt. Es ist 

nat,~,irlich imrner m6*･lich, dass eine miuderwertige Gesinnung 

sich das Vertrauen, das in dcm probabilistischen Schiusse 
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liegt, ia verweraicher Weise zunutze mache.. Man kann, , sofera 

tnan es darasif anlegt, mit fleissiger Allegation recht vieler 

Autoren ein bewusster und gewolltermaassen schZidliGhes ' Re-

sultat st~titzen, man kann auch sich, vor der Arbeit ~filehtmas. 

sig eindringenden, Denkens i~! den geschaftige~L, ~ Mtissiggang 

des Citatenstapelei h. ~neinfl~chten ; so verm(igen: allerdings dolus 

sowohl wle , Tragkeit im Probabilismus ihren Nahrbode~ zts 

finden. Aber c~ gibt kein menschliches Syste:n, ~n dem das 

nicht der Fall wZre, und es kommt also nur auf aie G, rade 

an. Dolus und Tr~gheit des schweizerischen ~&i'chters batten 

es ohne d, en Probabilismu~ jedenfalls leichter, wie noch des 

naheren ZLI zeigen. 

Und es kaml dieser Mangel den Probabi,ismus als Princip 

der Rechtspr~chung nicht untauglich ･ machen, weil nach ' Ver-

werfung des - starren Tutiorismus der '( alten Sch~i~ ,, ein an-

dcres Prinzip gar nicht 'tibrig bleibt. Ja, sofern aucli die alt~ 

Schule das Billigkeitsprinzip, die Natur der Sac~e, die gute!S 

Sitten. Treu ,und Glauben, clas Allgemeine Civil~qlikt (B.Q:B. 

S 826) u,s.w. in der Requiaitenkammer ibrer Quellen- und In-

terpretationslehre halr, Ia,sst auch sic sich auf den Probabilismus 

zurtickftihren. Denn das llegt im Wesen jeder positiven und 

somit auch der herrschenden geschichtlichen: Rechtsansicht~ 

Nur eine Nat.urrechtslehre kan,1 an die M6glichkeit eindeutig" 

richtigen Rechts glauben. Nur wenn ein festst~hendes R~eht 

irgendw:e n~turaliter existiert, das mittels geeigneter exakter 

Methoden, seien es theologisch-mantische, seien es philos,> 

phisch-mathematische (mos geometricus Wolfs !) Qder aber 

d ttrch eine, obwohl rein menschliche, doch unfehlbare Inner-
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lichlceit (" nat~'rliches Rechtsgefthl ") gefunden wird, ko~n:nen: 

streng obJektive von jcdet Smjcktivit~t iosgel6sle 'Resultate 

der RJechtserg!i:ndung gefordert: werden. Nicht aber, Illenn -die 

Rechtsfindtmg cin scho~pferischcr Akt ist, was ph~iosoplisch 

allgeaL~n zutrifEt ~nd jufistisch 'o!i der herrsGhenden tind n'm 

im Scihweizerrecht zum Gesetz erhobenen L-u~ckentheorie wentg-

stens ~:r efn tegtenctes Csbi'et statuiert wird. j)ie Annahme 

sc~j';pfm'sebr Q~alt'tdt der Reehtsfindang ise ein dnsban nnd 

eine Cmsle~m der pesitiven Rechtsansicht, zttgtete'h aber 

bedeutet sie den Anslchlnss der Rechtsphiosophie tind des geh 

tenden R~echts a,, dasjenigc ethische Prinzip, das die Ge~en-

wart, sowcit diese sich nicht confessionell fesdegt, durchau5 

behertscti:t, das hineip der Antonemt'e. 

Mit dlesem 'Prinzip ist der Welt fiberhaupt erst ein reinGs 

Mora:lprinzip gegeben worden. Die Antike I~!'ar durchaus. 

natural festgelegt, band thr Moralprin zip an die -a'ussere Welt. 

Das Daimonion des Sokrates, das ganz ungriechisch cine lrerle: 

guug des Moralprinzips in das menschliche Innere ' hinein an-

bahnt, wird als ein schwacher Punkt von der *"esammten en~ 

wickelten ' Sokratik ausgeschaltet. Stoa und besonders Chris-

tentum suchen endlicb, das Moralprinzip i･n der ' menschl'iche 

Innerlickeit als Innewohnen der Gottheit zu begr~nden, aber 

der herrschende Glaube dem nur ab und zu subjektivistisehe 

Str6mu:ngen :~el'st ohne grosse Erfolge entgegen treten, stem* 

pelt immer wieder die Gcttheit zu einer blossen 'Naturmacht 

u:td ･ wirft so den Geist, die Moral des Christentums wl'eder 

hinter d'le Antike zur~ck. Anheftung der Moi'al an einen 

gtinstigenfalls halb~etiscbischen Gottesbegriff odef an die 
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plantonisch - grotianisch - spisozistisch-wolfische Natur~ti;lebe 

ke'it, w9bei iul~ler das G,5bct als atisgcrlicbes Datun drtcttt 

ist das Resultat am Ende des 1 8, Jahrhul!dertsi Nim, ~e~Of 

en.dlich Kant die hnerlichkeit IF:ledei ' t'n den Mit:~etputl:kt･~ 

Du 'musst･ dir selbst･ das Gesetz gebeiu Abef dnjait ･ar ' de; 

Naturglism,Is., war da~ ･Natt,r,recht ndch nicht bcteitigt. IEan~ 

Moralprinzip ist nicht voh,ntari5tisch, es, handelt ~ieb,ihdp !rielf~ 

um, rciu positivc ･ Moral. Unt der Willktr zu entrlnnen saebt. 

er ganz ~aeh alter Weise eine Altlebiwng ad etWasl vias vith,t 

liche - Gesetzlichkeit. Allgemeingii~tigkeit verb~rge!t h6Antea 

Und gat~z wie, dle frii~heren liimnt ei diese Anleh-nthg aacb 

de, r , ,intellektualistischen Seite hi8. A!lgertleing~kigc8 ,vod 

materialem Charakter sucht er auf, synthetische Utt~ile a 

priori. Nur dass das, was die esakten und zweifellosen Mora~;-

prinzipieh formtiliertj nicht mehr die Mathematik ~ein- 50a~ 

etwas, was der Moral fremd ist tmd nach der kriti~cheti ForLa 

derung dcr Scheidung praktischen und theotetischen Urteilen~ 

nicht mit ihr zusammeri geworfen werden soll, sondern etwas~ 

was innerhalb des Sittlichen selbst exakte S~tze pr~~gte Wa5 

mie der Mathematik nicht mer tmmittelbar zusarnmentillti san-

dern sleh mit ihr nur in dem beide umfassenden H6herea 

vereinigt, in der reinen Vernunft oder Logik. Was also 

sozusagen nur formal mit ihr Gemeinschaft hat, insofern Gs 

reine theoretische und reine praktische Vernunft oder Logik 

gibt Mittels･ jenes eigentumlichen Begriff:s der transcendentalen 

Vernunft oder transcendentalen Logik, der es Kant erm6_a-

licht, formale Vernunftprinzipien (Prinzipien der Vernunftge 

e b r a u c h s) von gleichwohl materialeni Geha]t und daran 

!l 



artschl'iessend Kategorien von absoluter Geltung zu constrtuereni 

gslangt cr auch auf prakt'Ischem Gebiet ･au _formalmaterialen 

Priazip'len von absoluter Geltung Prinzipien a priori. Die 

Geistest~'tigkeit, die auf praktischem Gebiete solche S-atze he~ 

vorbringt, ist aber keine andere als die Rechtswissenschaft. 

Deshalb hat Kant das Recht : von der M:oral als welche de!l 

Stoff des S'Ittlichen in einem mehr amorphen Aggregatzust~:ilde 

belasst, auch so entschieden abgerl'ssen. Deshaib hat die 

gr0~se Kantsche Revolution auch das Naturrecht ausser in 

der Hugoschen und der Feurbachschen Schule, also unter den 

Jtri'sten-Kantianern nicht zertrijmmert, sonden im Gegenteil 

auf neuer aussichtsvoller Basis neu befestigt : wie aussichtsvoll. 

das sieht maa daran. d~ss noch nach I oo Jah ren durch Stamm-

ler eine neue Vernunftrechtsschule begrtindej: werden konnte, 

die ihre Tabelle formalmaterialer Vernunftrechts- und Recht-

vernunfts~rinz'ipien bereits fertig- hat und sich anschickt, auch 

e;nen Kategorieendodekalog abzufassen, obwohl ibren eigenen 

Anh~n' gern die Erkenntnis nicht ganz fehlt, dass diese Anwen-

dun~ der tra4scendentalen Vernunft oder Lo~gik auf praktischen, 

Gebiete nach kritischen Grundsa'tzen unstatthaft is~ 

!c 


