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Liebe Anꝗgehôöriqe,

sehr geéeenrte Trauergemeinde,

uDer Tod isſst uns s0 nahe, dasſss sein schatten

stets auf uns fälIit.“

Dieser Spruch ſéeines Volkspredidqers aus dem

15. 9ahrhundert hat seine bange, beklemmende

Vahrheüt auch für uns Menschen in eüner todes—

scheuen Zeit bewiesen.

Der sSchatten des Todes iſst auf einen Mann

gefalLIén, den alIIe, die ihn kKannten, im vollen

LiCht stchend qlaubten, der dieses Licht und

seine Vrme in die Arbeit und auf die Menschen

seinerxr Umgebung veüterstrahlte. Ein nhelles,

ungemindertes Licht, obschon dieser Mensch nacht

mehr zu den ganz Junꝗgen gehörte.

EE ⏑ —— —

vochigem Leiden, im Ater von 62 dehren am

vergangenen Dienstaoq im Vniversitatsesspital zürach.

Er erlaoq éiner seIténen Erkrankunqg der Bauchspei—

cheIdrũse, gegen die auch modernste Medizin

nichts ausrichten konnte.,.

wiöärdäg und tapfer dging er diese Letzte, schmerz-

hafte sStreécke seines Lebens, in hoffnungsvolIlem

GIauben an das Leben und dennoch chne die

Vahrheit über seinen zustand verleugnen 2zu

muüssen.



Der schatten des Todes var ihm kein Fremder.

Dieser schatten hatte seit lIängerem auf inm

geLastet, seit der zet, da seine Frau, Suzanne

Héintz-Friedrich, im gJahre 1976 unheiIbar

an Kréebs erkrankt vear. sechs Jdahre Lang musste

er das Léeiden seiner Lebens- und Arbeitsqefahrtan

mitansehen, dieser Frau, dãe vaele seiner

Buücher übéersetzt hatte, die aäan seinem Lebenswerk

initiativ und léidenschaftIich Antéia— genommen

e ————

in ihrem ElIternhaus in Ninterthur neach erner

quaIvollIen, kuür alIe BeteiTiqten bpelastenden

Leideénszeit.

Neun Monate spater iſst nun FPéter Heinte den

ꝗqleichen eq géegangen. Der sSchatten des Todes,

der durch das schickſsal seiner Frau auf ihn

gefalIén var, hat nun auch ihn éeingehuülat.

Die ensechen, en ——e ————eyn, ————

Andgehoôõraden, Schüler, Freunde, müssen nun

ihre vege ohne seine Befꝗleitung und seinen

Ra ee—en unsn n—e,n 8———

voraus auf dem Veq, auf dem war ihm nacht

folgen können. Ur kennen desen Ned —

aber ich köonnte mir vorstelIllen, dass Sterben

eiün ubruch zu Neuem üst, urd dẽöẽss der Entwack—

Iunꝗsprozess, In dem eün Mensch o—pren;,

wetergeht, auf éeiner andeéren Ebene.

Es dürfte vonl im sunn des vVerstorbenen seän,

dass vir diese Möqlichkeit nicht enqherziꝗ

ausschlessen.e er keine fäxen Doꝗqmen aner—

Fannee e ———ma ———nnene

Erkenntnisse revidieren, offen 2u sein



cur unerwartete Einsichten, 50 könnte das

FEun edeten,. da——n veepure

der er var, in eine noch veitere Velt entlassen,

in der es keine Grenzen und kéeinen sStilIsſstand qubt.



si hay hombres qdue contienen un alIma sin fronteras,

una eésparcida frenteée de mundiales cabelIos,

cubierta de horizonteées, barcos y cordiIIéras,

con arena y con nieve, r eres uno de aquelIos.

d través de tus huesos iIrân Llos olavares

desplegando eên Ila taerra sus mâs férreas raſces

abranzando aà los hombreés universal, faelmente.

Hernne



Verehrte Anvwesende,

Erinnerunꝗ üst eine Beqeqnunꝗq.“

Diese spanische ZeiTe setzten die Hinteérblaebenen

über die Todéesanzeiqge von Peter Heéeintz. Durch

Erinneéexung vwolIen vir in dieser Géedenkstunde

dem Verstorbenen begeqnen.

HrvIen nmun enen Lebensweg in sEtappen

abschreiten. Ssechs PerSoOnen, dãa e Ahn doureh

dãe Vissenschaft, durch gemeinsSames VirKken

und durch Fréundschaft verbunden varen, verden

as e—— e —⏑y —e—

Heintz beschréeiben. Es sind däes

Manuel Mora y Arauqjo aus Argentinden,

Hans·Joachim Hoffmann-Nowotny und

Hans Peter Meéeier-DalIach vom s502zä010qiSChen

Instutut,

NValo Hutmacher, ein KolLIéqe und Freund

aus der Romandâe,

BotSchafter Ernesto ThalImann von der

UNESCOXoOmmiusson

und

UIich Moser, Professor für KLIinische

psycholoꝗqie an der Universatät zürich.

Es spielt der Guitarrast Antonâo valéro, und dae

Gedichté verden von Férnando Fréire qgelesen.



Und venn ich seIst mich vielTIéicht noch vorstel—

Ise ⏑— emeeeene e ——

pin eine KollIéqgin von Bettina Heintz aus dem

Medienbereich, und sie hat mich als ThéoLoqun,

e hon Haus Que n ———, durenh

diese Gedenkfeier zu führen.

äe begann dieses Leben, das nun seinen Ahschluss

gefunden hat?

peterxr Heintz vurde am 6. November 1920 1n

Davos ꝗgeboren. Die FamiIieé, z20u der auch seine

altere Schvester Dorãs gehõoõrte, vechselte

verschiédentich den Vohnort, LlLebte u. a. ün

zürach und 200 1935 — 7ůͤéteér vwar damals 15

gahre alt - nach Barcelona. Drei gahre land,

Das s0ziale und politasche Umfeld diéses Landes

Penuse —⏑—

spanischen Bürꝗqerkriedges. In den a11qemeinen

wärren konnteée er keine staatliche sSchule mehr

heseeyn un e——— einem echemaladqen

priester Privatunterricht.

1038 kehrte die Fami Iiée — sie varen praktasch

Emiqranten géeworden — in dàae S⏑ ⏑ru—e

peter Héeintz holte in éeinem Jahr die verlorene

schulzeiât nach und Légte 1939 seine Maturitatsprü—

fung ab. Anschlessend studierte er curee

NatIonalIGkonomieée und s02i01000. Nach seciner

DISsertation im Jahre 1943 var er bas 109849

Réedaktor am sSchvueizer Lexikon, danach Aſssistent

ãam s02101090ùSChen Semãanar der Universtãt

zu Röln und veröffentüchte da sein erstes



Buch Anarchasmus und Gégenvart. Versuch eaner

anarchistaschen Deutungqg der modernen vVee

Dieses Verk var entscheidend geprägt durch

sene dugenderfahrung in sSpanien. Anarchismus

und Macht varen und PIlieben Themen, die inn

veahrend seines ganzen Lebens beschäftaädgten.

1948, 4am 12 Mar, heiratere er suν FLrch,

Ae R e ——re eang —ne enpr——α

Gefahrtin var.

T053 h ———⏑— V——⏑—

Köln mat einer Arbeit über uDae Autorataãtspro-

PESmAPe——ron—

I056 de er UVMESCOerte ————

und Columbien und léistéete massgebliche Arbeat

zur Neéeuorientierung des SoOz40ä400ùSChen Lehr-

und Forschungſsbetriebes.

38 nm —— de ,—⏑ ——α—

PeHen rS, ,—⏑— ——e—

TAnmeanS,n—ey F ⏑ n—

Sh ey—an——⏑ e eren enn⏑—

eSnn v——— Perdode

3

socioloꝗqſa der Fundacihén BariaIoche in Arqentinden,

Asm n—⏑, ————

in zZurich LJehrte. Er seIPst Ppezeichnete dae

gahre Iin Lateinamerika immer als die ſschônste

und vichtiꝗste Zeiút seines Lebens.

deber sein Vvirken in Lateinamerika spricht

nun Manuel Mora y raujo, éein Fréund und Schüler,

der eiqgens aus ArqgentInien 2zu uns geKkommen

ist.



Manuel Mora y Ardugo

FE ⏑ ———

—⏑ u——⏑ —⏑ ——

——,⏑ — ⏑—

⏑—; — — —n——e⏑⏑,,——— —⏑—

me⏑ ⏑⏑—p⏑ e ——

Chi Iée y otros paſses Iatinoamericanos.

Peter Heintz fue e1 mas completo maestro que

he conocido, fue un ꝗran amigo y fue tambiéên

e—pH—⏑,—sn nS—ry sι Lα

muestra fue, asS, una relaciéôn comple ja, densa

——n——⏑— —⏑⏑ ue re⏑ —⏑ — años

— u—e—⏑⏑ ——y——— ⏑—

S—— unan— se ——n⏑—— ——ee————

enee— e—— su partida deja

un enormée vacſo. No créeo que eXxistan palabras

para expresarlo.

suzanne y Feter tuvieron muchAsAamos amiꝗos

en América Latina, con quines compartieron

circunstancias importantes. Amaron aquel contã-

nente, amaron Ssus COStumbres, su

literatura, y se identifcaron plenamente

con sus més draméticos problémas. ELILIOS sabfan

vivir las stuaciones humanas con apasonadea

curiosidad, tan apasonada como fue e1J Compromiso

e ⏑⏑——n———

sociedadeées humanas.

ee———— ,⏑————⏑———⏑—

PuſIdinq“ de Las ciencias sociales. Su impacto

personal a través de La FL2CSO y de la Fundacãon



BariIoche ha sido muy Grande. Es verdad que

su influencia personal no e s dominante en

Las cencãas socdiales Ilatinoameracanos de

hoy; también es verdad que sin Peéeter Heintz

esas cencdas socdalLes no habrdan ILeqado

a ser 10 que son.

Aun mãs importante que Las instituciones
—

Jue Pe— ———⏑—— —r— ο

invisible“ que S formb alrededor de sus

Ideas que està hoy amplamente esparcido-

Un colLeqão Ppoco publaco, quizas debido a

Ia escasa preferencia de Pérerr Ppor comunicar
—

las ideas y su nfasis en pensax y en producirlas.

Ese colequo permanece vivo, alIqunos de sus
—

mienbros se encuentran aquài, bien visibles,

y continuaràan eXRpandiendolo Como e1 mas sautentico

homena je æ su méemoria. EſSte es e1 mayor Llégado

que Peter nos deja.

Pe Hsn—⏑⏑ fue un nHhombee ο—

Su amastad y su estmulo parecdan inagotables,

cuando Llã muerte sᷣbãtamente 108 detuvo.

Ese madane, en e4— cementeéerio de 2zumiKkon,

vinieron æ mi mente Las palabras del poeta

elano:

NeLILIa maIinconia deâ vavãa

volerà a Iunꝗgo la mia ombra?

Querido Ppeter: tu sombra floterâ Iarqo tdaempo

entre nosotros. La méelancolia sera imensa.

Xx XX



ITtacao

Cuando emprendes e1 viaqje hacia Ttaca

debes pediâ que el Camino sesa Llarqo,

IIęno de venturas, IIno de conocimiento,

Debes pedir que el camino sesa larqo,

y que sean muchas lLas ma druꝗgadas

en Las que entres en un puerto que tus ojos desconocſan,

y vavyas à ciudad a aprender de quienes saben.

Ten sempre en e1 corazén La idea de Itaca.

Has de LLIé9gar a éeIIa, este es tu destino,

pero no fuerces jamés La traversa.
Es preferible que se prolonque muchos anos,

y hayas envejecido yva al fondéar en la isla,

enriquecado por todo 10 que habrâs ganado en el camino

sin esperar que te ofrézea mâs riquezas.

Itaca te ha dado e1J heéermoso vaaqje,

sin eI1Ia no habrſas zarpado.

VYVSla encuentras pobre, no pienses que Ttacao

te endgafiéõ. Como sabio en que te habras convertaido,

sabràâàs muy bien dué siqnificçcan Las Ttacas.

Mäs 1jos, tenéis que ir mas Llégjos
de Los Arboles caſdos que ahora os aprisonan,

y cuando 10 hayéie consequado

tened muy préesenté no deéténeros.

Mäs 16j08, id siempre mäs 1jos,

mäs L1jos del présente que ahora os encadena,

y cuando os sintüéis laberados

emprended otra vez nuevos pasos

Mäs 15j08, siempre mucho més L1éqos,

méês Léjos del maßana que va se estâ acercando.

vy cuando créeais que habéis IIé9ado, sabed encontrar

nuevas sendas.

F⏑⏑— α
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1966 rde Peter Heinteæ Ordinarius fuür soza—σια—

an e—— — — — Bn—

edee de ehesruh—e, r, —⏑——— ———

Universdtãt Zr—y neu ges s und des

s020010qascChe Instatut geqründet. Füäür daäaese

Lebensphase sprechen nun Professor Hans-goachim

Hoffmann-Nowotny und Dr. Hans Peter Meer—

DalIach.

HansVJocchim HoffmamnmIouοι

In seinem Esſssay über “Die Eiünsamkeat der ſSterben—

den a e——e Noe—,. ————

PFROSSS8s dey habe dazu ⏑—

dass heute eãne ganze Reahe herkoömmlacher

Konventonen in den 9rossen Rrisensituationen

des menschlächen Lebens für viele Menschen

suspekt und zum Tei soqar peinlach gevorden

seâen. Bei der Pufgabe, in einer Krasensatuation

— wie slie der Tod enes uns nahestehenden

Menschen darstelIItdas richtiqge ort zu fanden,

ist der Einzelne also auf sich allIéin gestelilt.

Und zuꝗglech, s0 EIias, erzeuꝗqt die ziviIatoriasche

Vveranderung bei vielen Menschen éeine erheblaiche

Scheu, starken Emotionen - zumalJ in der Geffent-

Iichkeiat -Ausdruck zu ꝗgeben.

Von desee ,—ey—⏑y, —— ,, e —

ehe we—nm—,e nor, u —nm—en Rn

traure, mit dem faire und partnerschaftLiche

zusammeéenarbeat zur seIbstverständlichen Grundlage

eãner fruchtbaren Erqanzundꝗ wurde, sondern



ounm nen reeun, mdem ee d——

Gründung des s02i0100ih,n Instatuts im dahre

1966 zunchmend mehr verbunden var.

sStarken Emotionen öffentIich Ausdruck zu verlei-

hen,

ee —en—n —gen — nnte, ve—

deéren manchmal plitzartiqg aufscheinendes Strahlen

n— —Svdem ere

dies mehr als alIeæ Norteé. Die fGeffentILichkeit,

a ee, —ey ——,, —ee— ‚“ͤnd

im unvertrauteén Rréeis problemlos zu kommunizieren,

ihn im engsten Béeréeich, im perscönlichen Gespräch

oder im wissenschaftIichen DiaskKurs erlebte,

der fand in ihm éeinen sensiblen und féeinsinnigen,

enen anregenden und faszinierenden, eãnen

und Freund. Exr var ein Mann mit aesthetischem

Emnpfanden, mit dem man über däe sSymbolik romanu-

SRe⏑ qQu — ber ee enst

oder Dali sprechen kKonnte.

Nee mR—ennte ose ber —,“n

mit Bédauern feststéelLéen, dass er durch übergrosse

verletzbarkeiat manchmas 8

alLs Mensch verkannt zu verden.

Mit seiner im Lletzten Sommex verstorbenen

a— D sSuzanne Heintz-Friedrich, einer

ebenso Iebenswerten vie béeeindruckenden Persön-

Iichkeit - hat er in aussergewöhnlicher mensch-

heeu ⏑ů⏑ ——

see hse hindeene see sener

SensibaIatat 80 aufzufangen und mitzutraqen,

ass e S, en

12



e—n— beeintrãchtaꝗot vurde: im Geqgentedl.

Nicht verkannt vurde exr deshalb als s0zä0109ùscher

Theéoretiker, auch venn manche seiner Texte

nicht geéerade Léeicht verstandlich genannt verden

Konnten.

80 beéschéeiden, unprätentis und zurückhaltend

em w—wm—enchen veer, s0 ausserordentIach

ambitas var e, wo⏑ e um abstrakteé Deéeutunꝗs-

muster komplexex Sachverhalte der geselIschaft-

Iichen Realitat, um die Dynamik sozialen und

sozdetalen Géeschehens 9inꝗ. Ihm ag—, ddeeren,

im und mäit dem Instatut seine Théeorien nach

strensten meéethodoloqùischen KRriteéerien empirisch

zu prüfen und weüterzuentwückeln.

GE—— ——,— —— —

seinen Mitarbeitern die Entwicklunqg théeoretischer

Eigenstandiqkeâút zu fördern und damit im Instatut

einen théoreétaschen Pluralasmus zu erms—lachen,

dessen Elémenteée alLIérdings seinen vVorsteIIunꝗgen

von der s02i0103 als éeiner exakten Ussenschaft

standzuhalIten hatten. Hard science“ var ein

Beqgrüff, den ? in diésem Zusammenhanq gerne

verwendete.,.

Hae e ———,—⏑ —scccs— , — —enen

Charakterzüugen. EXr kKonnte aber scharf reaquieren,

wenn welItanschaulacher oder theoretischer

Doꝗgma smus ins pKamen ass vwre uououuns—

die vVelt veit offenhalten, dass wir sie damit

auch menschlich gestalten, dafu er —trer

Heintz ean vorbiId. Denn venn die Menschlchkeat

untergeht, s0 noch éinmal —FEs e

vwas ein Mensch je getan hat, allés wofür Menschen

je gekämpft haben, sinnlos.

*2b
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Hans Petéer MétierDol Lach

De uss gy V—nn—— de ⏑⏑ scettens

und des Nerks von Peter Heéeintz isſst der Beꝗqräff

Spannunꝗq. en sehr verschiedenen Orten

seiner direkten Beobachtung von GéseIISChaften,

me ————e— ————

ReiSe var schon vorberéeitet — in frika, richtete

sich seine sSicht auf geseIISchaftliche Spannungen,

nahm erx diese zum AusSganqspunkt seiner APnalyse.

Spannung e ⏑,,⏑—

pPphaãnomen:

———n —————n e ——

notwendãaꝗ enthalten; SpannunꝗsanalIyse I

bei ihm sſStrukturanalyse. Spannung isſst struktu—

reI bedinꝗqtes Schicksal“.

—annung ⏑——— immeꝝ

und HandlIunꝗsEreheac, is dde Ueberwindund

struktureIlIen Schicksals.

peter Heintz 9r Ef nicht IrqendweLche Probpleme

A mme,—,e — pennunoeue—e—

unserex Gégenwart, das intérnationale Entwack-

Iunꝗsqgefal Te, 20 seinem Untérsuchungsqgegenstand.

dãae

strukturelle Spannundgen und Lösundgen

sind durch Positionen im Entvicklungsqgefälle

deteérminiert. — Bei diéser Analyse vervweigert

er sich der verkürzten Nahscht des Pragmatikers.

Sseãn vissenschaftlaches ProOꝗqramm Lautet:

StrukturanalIyse aus Distanz, veitsicht des

14



Théoretikers, Denken n Meödlichkeuten und

empi Sche Analyse.

SPA — —⏑ e—ymunee, ———

sich im schaffen von Péter Heéeintz eine Nende.

Die Statik der sozialen Strukturen wird vermehrt

als Dramatik von sozialem Géeschehen gesechen.

In Eréeiqniússen entdeckt exr qröſssere Handlunꝗsfrei—

heatt, strukturelIles Schicksal beantvworten

und überwinden z2zu kKöônen. so2ziale ſStrukturen

werfen ihre schatten, dJdankK ihren Codes und

BiIdéęrn aber sehen Mteure neue Handlungsmödqläch—

Kkei ten.

Venn Peter Héeintz Forschungsergebnäüsse schräftlaäch

niederleqte, dominiert die strukturele sicht

sozialer Realaität. Diese sSichtveise spiegelt

sch in seiner nicht Leicht zuganꝗqlichen Diktuion

Im Gespräch aber arqumenterte exr immer mat

beiden Spannungsmomentén. Er wi keine schüler:

genen, velche die Spontaneéeitat sozialen Handelns

überschatzten, widersprach er mit dem strukturel-

Len Code. Jdenen, dieée z20u deteéerministiasch und

strukturꝗlIaubiq arqument erten, 2zeiqte exr Mödlach-—

keiten a strukturels Determindertes aLs

übervindbar zu sechen.

In der leéetzten Zzeitt senes sSchaffens Lebte

PpPeterx Héeintz seine frihe Phase wieder stärker

mit: die TIdee der “positiven Méꝗꝙhlichkeiten“,

die er gegen den heute veit verbreiteten Zukunfts—

pessImismus vendet. 1951 hatte er geschrieben:

uDa wär an der SchvelLIée zum Tode der utopiaschen

Denkform zu stechen schéeinen, gewinnt das utopie—

LILOSe DenkKen an Aktualität, wird es zum eigent-



Iichen Instrument einer sich selIbset deutenden

Geꝗgenwart und kann es zue sSelIbsSterhelIIundꝗ

der Llębendaqen VTRKIIChkeàât beitragen. In

diesem Sinné volIen vir den für die Utopielosiꝗq-

keit repräsentativen Anarchismus heérausqreifen

und durch ihn hindurch den Zugang z2u den avantgar—

diú StAsſschen zéeichen der Zeit suchen.“

peter Heéeintz hat Entwicklung auch später nie

im Rahmen grosser evolutiver Geschichtsverläaufe

oder zukunftsutopien gesehen. soz2io0l0oe betraeb

er gegenvartsbezogen, historasche Betrachtungen

en—u— —— zukunft

der Entwicklunꝗqu ist Géegenvartsanalyse.

Ih nnexe mech aber auch ener ussage—

—

Symposums über “Däversity and Chandꝗe of Norid

So— magem eee— ⏑30⏑ oe —,—

er: uas bleabt, üsſt Pesſssimismus“,.

Dennoch - in einem der létzten Geéespräche mät

mir hat Peéter Héeintz — schon gezeichnet von

seiner schveren Rrankneit — sich selbst miüt

seiner unverwechseLbar persõnlachen Geste

widersprochen: Much in der aktuelTen Gégenvart,

an—d —⏑ ——— MödLichkeiten enthalten,

um katastrophüsche zukKunftservartungen akzeptieren

zu dürfen.

Eeun— ue v———— lateinamerikanaschen

Freunde, diese Maqlichkeiten 2u entdecken.

Der stil, das verk und die jüngsten Entwürfée

von Péter Héeintz sind unsere challengqe!

***
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Das InSn rur—⏑ —e g enr—u—m ve——

soOzi0äko0qGASChen ForSchunq in der Schveaz. Professor

Heintz gehörte auch zu den Gründungsmütꝗliedern

der Schweizeraschen GeselIISchaft für s0z2zi0109ie

und präsidierte sie bis 1072.

bdeber die Béedeutung des verstorbenen für die

schveizer s502ä010040 Spricht nun NaIo Hutmacher,

Diarektor des Service de Ia réecherche socioloꝗqique

in Genf. Anschlessend hören sie Botschafter

Ernesto ThaImann, Pprãsident der Nationalen

Schweizeraschen UNESCOOCROMMmISSiOn, der sein

Värken im Dienst der NESCO virdigen ward.

alo Hutmachevr

LoSqu' au miIiee des années soixanteée, Peter

Heintz revient ?n suisse commæ dirécotéur de

Fns—ue de—e de ⏑,———rend

pluseurs options fondamentalés qui à la réflexion

apparaissent commæ autant de transqreéess ions

fondatrices. Transqressons au sens oùu ces

options contréeviennent aux attentes de Lenvi-

ronneéement et à ses contraintes structurelIes.

Fondatrices parce quréeIIeeæ seront à loridqine

d'un développement considérable de lIa socioloꝗque

à zurch en sSuisse; eILIes sont portéeuses dravenir.

Bien sr, 11 faut se reporter dans Le contexte

de ces années-à.

Dans uon paye—r——⏑— (r0) Connanaſtre

intéꝗqraLęement dans Limaꝗqe narciuss ique et
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a-hastoraque que e—envore e ——

sur ea perfection de ses instatutons, “beter

Héeintz affürme que Ia sSuisse est, comme toutes

Les sociétés, raversẽee par des cc—livages,

des densons et des confIie, rége par des

P u—ee s— diss Imuleæ ou quleILe iꝗnore.

Er— emes, ⏑ ———

connaſt insuffisamment, son image d'elLe-même

—p—e⏑ —e—e e e ,

dJe ynemigue e —e—— conséquent sur lLes

possbiIatés et les probabiIatés de son avenir.

sa métaphore de Ia sSuisse comme Poe nore

socolo,,ueyr e devenue célèpré. Bref, 11

affiürme La nécéſssté de développer La recherche

socioloqique dans et Sur ce pays, Sans méconnaſtre

di aiIIeurs ce que le réefus de cettée recherche

doit à ssa confiquration sociale et à sea place

dans Le monde.

Cltest Ià qu' intérvient Ia deuxième transqression.

dlors qdue lIa société suisse se considère volon-

u— e—re

Lécart des drames qui se jouent sur Ia planète

e norant e ee quee rent, e—eter

Heintz constitue lIa société mondiale comme

seul horizon de référence possibple pour la

socioloqie, en fait Le premier obdjet de recherche

de son institut et situe ainsi La sSuisse (petit

état) dans son contexte.

Dans on nvers Ac——⏑—⏑ ——— e«—

à la s0cioIOGqee ęt à la recherche empiraque

dans TJe gomaAne e ⏑ ses,

oriente dès LlLoriqine toutes ses forces et

ceIIes de ses assIStants vers Lée développement

As



de la reéchéerche socioloqique empirique fondée

dans un —— RéO—⏑ —n neaue, w—ee

de formalSation s associe à uné vision informée

au premier chef par Les concepts de structure,

de clIivage, de tension, de confIlit et de rapports

de pouvoàr. Enfun, dans cet envaronnement

o e e renh— —e—

étaiút conçue commeæ LaboutISSement d'un Ionꝗ

processus de socialiasation académique, —

engage ses étudiantes dè ès Le début dans sa

propre recherche.

Gree e haute ratrure inteLLectueLe et

humaine mais au par un inlassable travais

ces transgressions devaendront fondatraces

e un n—,, q⏑ Q—qques

annéees, acquiert une renomméé internationale

e—⏑ ujourdh——⏑⏑ e pus ⏑rend —entre

de réecherche socioloqique en sSuisse par 1e

nombre des cheéerchéeurs, Liétendue des thématiques

traitées et lIa capacité de production.

Maiüs Peter Héeintz savaüt que lée développement

n n—u,, —— r— e —ddran

Lisolement 2zurichoãs. P 8 α

la présidence de Ia sSociété suisse de socoloqie

quâ était encore à ce moment-là eéſssentel Lement

une association dramis de La socioloque, de

promoton d'une discipline dont Lé développement

est au miux eémbryonnaire. TI assure La délicate

transition qui, ęn quéelques années, permettra

à la société de devenir une association scienta-

fique animéé par des professonnels de 10

sSocoOLOque, engagse dans lé processus de dévelop-

pement de lLa réchéerche dans Léspace nationasl

sun He—e nn——e ⏑ —⏑e———
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Les problèmes de Ia discipline et où se réunissent

Les efforts pour en assurexr Lessor. I1 abandonna

la présidence en 19713 une nouvelléæ équipe

ſ

d'un proꝗrammeæ dont Les ꝗrandes Liꝗqnes étaent

eee —— —— ——es——, v

—

par ses encouragements, son travai, so capacàté

d, analyse aussi bien que sa di Sponibalaté.

un des mots-clés de ses écourits et de ses di scours

ma n en

joindre, combiner. Peéeter Héeintz était un homme

u en ⏑ ——, —n—————⏑y—n, —on ——

vo, ⏑⏑⏑ ä —————

e—eee ppre⏑—⏑,,,—e—

recherches TI1 avaitt un souci constant diéêtre

en contact et de mettre en contact. Ce faasant

11 créeait des ponte entre Les génératons,

entre Les spécialiasations de recherche et

notamment aussi par dessus Les barrières 1Linqui-

Sques —ne⏑ — ——— hone ——

dans son analyse héorique et sa recherche

empiridue nia cessée de priviTéqier Les détermi—

nusmes SructureIs, ——

échapper au fatalsme ou au pessimisme structurels

en voyant dans Les tensions un factéur d'innova-

tion et de changement.

Cee mane ——⏑ —⏑—— dens

sa pratique sociale. Le faire-part de décès

Pan —— e ι—⏑ uns —me

de encuentro“ (Ie souvenia? est une manière

de rencontre). Nous rencontrerons souvent

encore Pece Heintz et bien souvent 1 nous

manduera.
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Ee rp— demense cu—⏑⏑e wreete——

Heintz à Lédification de Ia récherche sociolo-

qadue ęn sse nous rep dune profonde

tristesse. Nous avons perdu un colIèꝗque de

haute vaLeur; mais beaucoup d'entre nous disent

adſenu à un ame. dreen suis de voudraes concure

sur une note plus personneIIe. Mais en meême

emps je meæ souvens de le dsry —res

qrande avece laquelIlle Péeter Lui-—même abordaut

ces reqiustres de L'existence. PMuss, je recourraãi

au poète Pablo Neruda pour vous commundquer

Te medaon u—⏑— — ———

Lhomme, La perte de L'ami.

Nous avons peut-être Lle temps

Nous avons peut-être Le temps

encore d'ôêttcre, et d'ôtre justes.

D'une mandère provisoare

LIa vérité est morte hier,

celIa tout Ié monde Le sait

bien que chacun Lée diſssimule:

eLILIe n'a point reçu de fléurs:

eLLe est morte et nul ne la pleure.

Entre L'oublà et ce qui presse,

un peu avant L'enterrement,

nous aurons Loccason peut-être

de notre mort, de notre vie

pour alIer d'uneé rue à L'autre,

de mer en mer, de port en port,

de cor?re en coreére,

et plus encore, d'homme en homme,

demander: Lavons-nous tuées, nous,

oubien Les autres Liont-Is tuée?

Ce crime agt-i été commis

2



par notre amour? Nos ennemis?

pPuiâsque Ia vérité est morte

nous pouvons dès Lors êëtre justes.

Car avant nous devions nous battre

avec des armes d'obscur calibre:

pour nous blésser, nous oublaames

Le pourquoiâ de notre combat.

Nous nlavons jamaas su à quà

étaiât le sanꝗqg autour de nous,

nous avons accusé sans cesse,

sans cesse on nous à accuses,

—— ——

mais alors qu' i IS avadent gaꝗqné,

aLorS que nous avions gaqné,

la vériaté est décédée
de vieiIIésse ou de mort vaolente.

Maintenant tout est inutile:

nous avons tous été vaincus.

Aussà je pense que peut-être

nous pourrions enfan êëtre justes

ou que nous pourrions enfin être:

nous avons cet ultime instant

et après, mi IIé annéées de ꝗ10àre

pour ne pas ëtre nà révenir.

PABIO Noevrudo

Mẽmoial de LVTILé Noive
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Ernesto Thaolmonn

Verehrte Trauerqemeéinde,

Anꝗgeschts seiner Pusrichtung auf die Veltgesel—

schaft und seiner intérnationalen Orientierund

Var nm ——⏑dess V—

schon früuh auf den ebenso vitalen vie sensiblen

GeLlehrten Pétexr Heéeäntz saufmerksam wurde und

ihn als Experten für soziol0e,5he Forhund

und Lehre béeiz200. Die Miſssſionen, dieée er von

TO em —— ——

————,nn⏑ m ce—

durchführte, haben dort tiefe und bleibende

Spuren hinterlassen,. sde haben qléchzeatãadꝗ

auch die Péersonlichkeit von Peter Heintz mäütge-—

prãgt.

LIO972 crnannte der Bundesrat Prof. Heéeintz zum

Mitqlied der Nationalen Schveizeraschen UNESCO-

RKommisson, in der er schon bald das Präsiddium

der Sektion sS0ziasSenschaften übernahm.

DA IpuSeæ nde—n —eereren 10 ——ren

der Kommiussion gegeben hat, varen von Géewäacht

An g⏑ —;h h— D nn uunn—d

KoLIOquen, die exr im Rahmen der VNESCO-OMmiasson

durchführte, waren Markſteine auf dem Nedge

zu neéeuen Erkenntnissen.

Das KOLIOqudum über endogene Entwicklunꝗq,

das er noch im vergangeneéen November präsidierte,

übertraf a1le Erwartundgen des überfüllten

Auditoraums.
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Eine intérnationale Taqung, die im Kommenden

Herbset in Zzusammenarbeiat mit dem Nationalfonds

uüber das qleiche Thema durchꝗefuührt werden

sSoOIL, vird nun éines tragenden PfeéeiTers beraubt

—en sU nyο—

RKommiassonen der séecheæ afrikanischen Läander,

die der Verstorbene im kommenden Monat 20

besuchen gedachte, sein AusbLleudben sSchmer2-

Iich empfinden.

PFOESESSOCC Heintz var den Tdeéea Ten der UNESCO

zu tiefst verpflichtéet. Géerade deswegen Lehnte

er sich géegen géewiasse Entwicklungen auf, dae

einer Profanirunqg der hohen ziéle der eltorganu—

sation vorschub leisten.

An éeiner sSitzunqg des EXckutivbüros der Konmisson

Am ,, e

dass er heabsuchtiqe, diese

ErScheéeinunꝗ wissenschaftlauch 2u untersuchen

und éin seminar über Bürokratien in intérnationa—

len Orꝗganisationen durchzuführen. Das Erkennen

eines Problems var F ⏑ ——⏑ rwe——

——n— ——— deanden, ——m veen m een

fand se ine menschlche Gröſsse vohl ihren erhaben—

Sten Pusdruck.

Ein Trebverk der Schweizeraschen UNESCO-Kommus-

sSion iſst ausqefalILIénm. Nie wird der FIuꝗg weitere

Jehenmee—, — —

Eur dãa e KRommiusson eine selIbstverstaãndlache

nnvo Vve——chtung e, m ——

von Prof. Héeintz weiterzuarbeiten.

x xx
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ALs Letzter spricht Professor VITich Moser, Dozent

fuür RlIinische Psycholoqie an der Univers itat

cr⏑—

Mit dieser Ansprache wird unsere Féier 2zu

Ende sein. Ich möchte Thnen an dieser stelle

im Namen der Angehörigen und Fréeunde danken,

dass sSie géekKommen sind, um dem Verstorbenen

Ihre wertschätzung und den Angenörigen und

Freunden Ihre AntéiInahme zu béekunden.

Auf Nunsch des Vverstorbenen iſst die Kollekte

für Amnesty Tnternatonal bestimmt.

VICh Moser

TeR nms—e ree ⏑—— ——en, r

ich Péter Heintz erlebt habe und wie ich ihn

in Erinneérunq behalten verde

Als ich Péeter Heintz zum Letzten Mal im spital

besuchen Konntée, fand ich ihn wie immer inmitten

der Objekte seiner Arbeit, den Büchérn, den

Manuskràapten und seiner umfanqreichen Post.

Doch seine Schmerzen varen s0o stark, dass

er nicht mehr zu arbeiten vermochte. Er vwar

dennen nahe chsag n, eeee

verzweüfelt den ganzen Taqg nach éeinem bestimmten

Geschen ure,, —n ————— y— —,—,n——

gefunden. Tch vürde ihm nicht sagen, vas ich

Am 2u brangen beabschtiqe. Muf diese Bemerkunꝗq

hin lLachte ? mich an in jener beinahe ver—

schmitzten NMerise, in der er unausqesprochen
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seinem Verstehen und verstandnàs Ausdruck

gJabh so annteh hn n MSster der Bezehundꝗ

ohne ſorte, ein subtTer Geber und Empfander

von Géefühlen, die man nicht unbedinꝗqt zu formul ae-

ren braucht. Die alte sammlung kleiner Bücher

(damals junger) südamerikanischerx Poeten (die

m y ——nn—e —y ——vee—

finden. Und Peter Héeintz, der weinend bsſchäed

nahm, Konnte ich ncht wedersehen.

Unsere Beziehung begann mät einem vissenschaftlä—

chen Geéespräch. Nir tauschten unsere Erfahrungen

überx die Methode der Computérsimulation aus,

ee

———— —enn ———

unserer Bezehunꝗ in merner Erinnerunꝗ an

hn ausführen vüurde. ir hatten oft miteinander

zu tun und versuchten, auch manches gemeinsam

perufIIch zu verwirkIichen. Ich kKönnte erzahlen,

was ich von ihm gelernt habe, seine Leistunqen

würdigen, von seiner beeindruckenden Autonomie

und seiner Kréativitat spreéchen.

Unsere Bezdehundq, eãine Art unausqesprochene

Freundschaft, 1ess eine ganz andere seate

von Peter Heint2 aufIeuchten. DamaLs, beãà

unserem ersten Gespräch, sah ich seine schraft,

Sne — —,——y ho—, ——en——

aesthétISch und vol EiqgenviLIen. Zart éigentIach

für den Mann der théoretäschen Absſstraktüon

(vie er mi damaIs erschien).

sie 2eiꝗt, s0 vürde ich heute meinen, wae

poetisch Am rund seàãn Ideenréichtum var,

e———n, ,—n, —⏑ü⏑ — ——

erfuülat dãa e Produkte seines abstrahierenden

Denkens blaeben.
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Es vergqãandꝗ kaum ein beruflaches Gesprãch,

in velchem er nacht auf die Menschen zu spréchen

kam, die von unséerer Arbeit betroffen varen,

Studenten, Mitarbeater und viele andere.

ICh var oft erstaunt, wie Lliebenswürdiq und

verstandiq ee in seinen GeéedanKen mit ihnen

umqganq, vie qut ex sie alIeæ kanntée — in ihren

sSchvdchen und Stärken —, wäeviel psycholoqiauschen

Scharfsinn er besass.

Doch ich bin auf dem Neéege, über Géefühle 2u

sprechen, diée man üblacherveüse von der fGeffent-—

TFhke, en —————⏑⏑em unm ———

Trauer. Peter Heintz hat sie in den schwerigen

Situationen seines Lebens seIbSt behutsam

und scheu mitgeteilt, ohne davon Aufhebens

meachen ——— ⏑————

sich auch tröſsten, venn ex das Gefunhl hatte,

auf seine für ihn richtiqe, vahre Art angenommen

zu verden. Und venn man bereüt und feähiq var,

mit seiner Scheuhéeit richtiq umzuqehen.

Die Nahrheit und die Däfferenziertheit seiner

Gefiuhle, ss — ,, ———

andeéererx Menschen und seine Kréativitat hätten

ihn auch zum Rünstler werden Lassen können.

Teh Rahe me —mase ere—e, ——————

in einer Phase seines Lebens Gedichte geschrieben

hac —⏑—⏑ü— ———————

Fe ——u“ Jassoöm—⏑ ⏑⏑ —n——,—m

Sterben jene Geéedichte schenkKen vollte, und

dass heute, in Erinnéerung an ihn, auch eines

vorꝗgetragen wurde.

x xx
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Vin deuten die Nolt:

se ge—u.
Vinꝝ deuteén sie neou—

und gerfal lLen se Bst.

Dem s02401090n und Vetbürger Peter Heintz

2zum Gedenken!

PpPeter Heéeintz hat, wie ihm éeiner seiner Kollégen in

der Féestschräft zu seinem 60. Géeburtstaoq atte—

stiert, jene für Mademiker vesentiche, aber

Leiderxr sehr seLtene Tugend besessen: Er var

seiner zeitt und seinen Kolléqgen éeinen schratt

voraus.

sein Haäauptanlegen, dem ex enen bedeutenden

TeiI seines LéebenswerKes 9gewidmnet hat, war

die Erforschung der NeltgeselIUISchaft und ihres

Vandels in der ZzZeäüt nach dem Zzweüten Veltkräedg.

Er hat es sich zum 2zie qgesetz2t, IinnerhaIb

dieses 910balen Béezu'gsrahmens éeine empirisch

abgqestüúzte Théeorie des sozialen NMandéels in

seinen GkKonomischen, politiſschen und kKulturelIlIen

AuswirkKungen z0u entwickeln. Die von ihm ver—

wendete Konzeption des sozialen Nandels beruht

auf der nicht hintérfraqbaren, wei ursprünqlichen

Eins icht, dass diée Apokalypse der einen, vie

E s n un u, e—

s u;y nhaten o, — , —u—“;n

dᷣee oe de andere dearte e m

sie auch sind und für vwäe machtlos man auch

immerx sde halt.
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Pete Heintez var Kkein Marxist. Gerade deshaæaIP

aber, veil er sich mit der Zukunft der Entwicklundꝗ

aus eãner dynamiusChen strukturtheoretiISchen

Pperspektve von untéen suseinandéerqgesetzt hat,

en—e hseore u ntuceung ener

menschenwürdiaqeren zukunft hohem Masse

reLIevant. Denn diese Zukunft ward von umfassenden

geseIISchaftIichen Lernprozessen abhandqãadꝗ

sein, dãe z2uꝗleach auf vissenschaftIicher

np—⏑ und ſne— re pMN—

der Bevöolkerung beruhen, oder ? wird keinen

Ausweg aus dem Di Temma geben, in dem sich

dãe Menschheàat befandet (VꝗL. den Beracht

für die achtziger Jahre an den cub oſf Rome)

Indem Héeintz in seiner Analyse der sozialen

struktur der VeltgeselISchaft in erster Linie

die Bedinqungen untersucht hat, unteéer denen

weLtweit die Potentiale entstehen, die als

Träger diése qgeseIISchaftIichen Lernprozesse

in Frage kKommen, hat er eine innovative vissen-

Shaf—— Haltunoqd verkrpe—,, eM

auf emparisch harten Fakten und éinem Höchsſstmass

an théoretisScher Imaqinataon beruht.

SeIbStverstandlichh Kann man über Marqinalatät

und universalIStiaschen Anspruch (vꝗl. NZz2z,26. L. 81)

eines solchen Forschunggansatzes aus arroganter

veise befinden, indemn man die rosse 2zahl

der Béeiträge der ervahnten Feſstschräft dezäidäert

unterschIàgqt, die zeiqgen, wie fruchtbax dãe

Auseinandeéersetzundq mãat einer sS0zi0100ùSChen

subkultur sein kKann, die sich im enꝗqeren und

vweiteren Umkréeis seiner Théeorie gebiIdet hat,

auch venn diéese nicht immer ganzlch gefeit

gewesen Ist gedgenũber ustrukturpessamismus“
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And ⏑ Der Umstand, dass Héeintz den

jeweiIiqen Vissenschaftskonjunkturen, dãe

den Marktwert einer Théeorie bestimmen, auch

ene den gerneerenue,, egne, mmag

einer der Gründe dafür sein, dass éine breitere

Rezeption seiner Théeorie bisher sausqebleben

A

Die KompromiſssTosꝗqkeit aber, mit der er sein

vissenschaftIaches 22e1 verfolꝗt hat wãe

es explizit in seinem Paradiqma der Entwicklunqd'

Fome⏑⏑ —— 3—o—eann———e—

ganzen Traqueite verstehen, venn man daeses

ziel als beéegrüundet in jener grösseren dräütten

Sache erkennt, um die es ihm Jinqg und in deren

Dienst er seine vwissenschaftiche Tätiqkeit

als veltbürger gesteITt hat. Dieser implizate

Inha sener Theore der durch seine tefe

Menschlichkeat und seine innere zudgehöriqkeit

zu den MachtTosen und Unterdrückten der velt

bezeugt vorden iſst, vervweist auf seine endge

persõnliche vVerbundenheiat mit jenem 9rossen

Kulturraum, in dem die sSprache eines Garcia

Lorco, ſines Pablo Neruda, aberxr auch ernes

Auqusto Roa Bastos, eines AlLej0 cCarpentaer

oderx eines GabriéI Garcia Mérquez gesprochen

wäard und der zéeitlebens seine geiüstige Beimat

geblaeben ist.

Als lanꝗqyjcdhriger Direktor der von der UNESsco

ꝗgetragenen Lateinamerikaniaschen Fakultãt kür

sSozial—”Senschaften (FLACSO) n Ssantiaꝗqo

de ChilIe, der bis zur Machtübernahmée Pinochets

vichtiꝗsten AusbiIdunꝗſsstãtte Fur s02d0.oqen

in ganz Lateinamerika, hat e xr die Grundlaqen
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ep— ue— e——

Lànder zugeschnittene Konzeption der vissenschaft-

chen so——e⏑ gelege. Dass er 1068 ene

Berufung in éeinée damals noch über jeden verdacht

erhabene sSchvweiz angenommen hat, in der seine

intelIektuellIen Freunde nãe sehr zahlIreich

gewesen sind, mag deshalb als Musnahme erscheanen,

die die Réegel bestatiot. Nelche Réegel? Damit

man uon m— —⏑—⏑ —r———

diese Frage keine Antwort geben muss, erklärt

man den Ausnahméezustand. Der Ausnahmézustand

in der vissenschaftIachen Auseinandersetzundq

vwaren für ihn doꝗumatiſsche Fixierungen velcher

Provenienz auch immern, dieée den BIick auf den

realen Pusnahméezustand verstéellen, unter dem

die übeérwiegende Mehrheit der Menschheit um

ihr bdeberlTeben kämpft.

Heintz hat nie den géeringsten zwefel darüber

aufkommen Lassen, dass eene Théeorie sich nacht

selIbet gennügen kann und dass der Versuch,

eine solche paradiqmatisch zu entwickeln

noch keãne Garantae dãafüũr darstellt, dass

sie zu enem sozialen Faktum vird. Dass sde

in den Händen einigere seiner ZzZürcher schüler

von ener dynamischen Entwicklunꝗstheéorde“

zu einer sStatischen sStrukturthéeorien erstarrt

üst, maq vor diesem Hintéerqrund beéedauerluch

sein. Dass sie sich aber éeiner teéechnokratischen

Verwertundꝗ SPe, überrascht hindqegqen nur

denjenigen e—— der um ihre polatiaschen

Inatoyey ve e n —— ——————

alIIenthaIben von Endzeiatestimmunq und Ordentie-

runꝗqskriase“, ja soqar von —— dãe

Rede iſst, lIassen 9géerade diéese Implikationen
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eãne Auseinandeéersetzund mat seaner Theorãde

und deren Uebersetzung in massenwiürksameée und

für das a1IItagliche HandéelIn in den verschiédensten

geseIISchaftIichen Bereichen rélevante BiIder

mehr denn je zur Notwendiqkeit werden.

er in Zusammenarbeüt miüt ihm sean Léeidenschaft-

Iiches Engagement an sozi——'Cher Forhunꝗ

und ThéoriebiIdung näher kennenlérnen konnte

und in seinem Sinne ssenschaft alIs Lebensform

zu radikalIiasTeren versucht, wird seéeine Trauer

Anm den Ves—, von e— nne—

der Grenzen jener Freéeiheit produktiv zu venden

wässen, die eine solche Lebensform zum GégenbaId

jener InteLIektueLTen verden Lass,e sch

als sKLaven der Macht deklareren und sch

ihr in einem Masse untérverfen, das veit über

das hinausgeht, vas diese Macht zu er2zvwangen

vermaqu, wie er selbet in seinem Vorvort zur

zweüten AufIage von Anarchäsmus und Géfgenvart“

vor ziemIichh genau zehn dahren geschraeben

hat

Guido Hischier
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Peter Héintz zum Gédenken

Ein der Vissenschaft qewidmetes Leben hat

vorzeatãꝗ seinen AbpsSchlIuss gefunden. Nach

kurzer, schverer Rrankreit ist Professor Peter

Heintz am 15. März von uns géegangen. Um eünen

inspirerten und inspirerenden Forsſscherx und

Lehrex trauern seine Fréunde und Mitarbeiter

So—e he, —— vw—e— ——r—

Snarge— nHannte — encme—

Seund —⏑ Mens un;

ae Fn—ν Eannte — — prn—,n,

LAndern und Rontinenten aus Die uweltgese11

Schaſ el ee— —

war sein zentral—les Thema, das er sich Iin der

Vielzahl seinerxr so02zi01040h—y Aspekte immer

vwieder aufs neue stellte.

Wir verdanken Péeter Heéeintz väieles. An der

Dvee nm e——⏑ —,

das inzwischen nach Gröſsse und vissenschaftlncher

Leistunqg mit intérnationaLIJen sStandards qgemeéessen

veesyn anne e— ⏑— —

Einsatz fur setne DiSzIPIIn auf gesamtschezν—

scherxr EBene — hat er massgebch zum ubau

An — n———n—⏑—⏑ ere,, ——— ee——

sSchveiz beigeétragen. Als Präsident der Schweizeri-

schen GéeseIISchaft für sozioloque charakteérisierte

ex 1968 die schvweiz als eine sozioloꝗquasche
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Ps,—3 h a
qleIchem Masſsse zutri EEt, verdankt die schve2

nicht zulet2t einer Reihe von ihm inititerter

und gelererer ſStuden 2zu roplemen unserer

GeseIIScChaft. Daese Arbeiten zeaqen, dass

dae Orentierung an der eltgeseIIschaft durchaus

dãe wissenschaftTche Béarbeitung praktiascher

Probleme der Schwei2z nacht ausschloss. Im

Gegenteéei: gerade die intérnationale Oorienterunꝗ

Iess ihn érkennen und aufzeigen, dass nationale

ProObleme“ — nur aus dem internationaLlen

zusammenhanq erklärt verden können oder jedenfalüs
besser verstanden werden, wenn man s—e in

ParaIITJe 2zu hnIichen Phäãnomenen in anderen

Lãndern sdeht.

Der s02ä0104ie als ganzes hinteéerlIaſsst er schlaess-

Heh mi n—e —‚meο—⏑ s⏑ν α—“

einen Entwurf, Jdessen oenta neen endo—

— ———

Seinen Studenten, Schülern und Mitarbeitern

war er ein kritiascher und faszinierender Befqlei—

ter, der immer wieder durch neue ForschunꝗsIdeen

überraschte. Dae zahllIosen Anrequngen, dãe

er gegeben hat, verden fortvarken. seine Fähiqkeat

—eoεy—S———⏑⏑ ——uͤn—

und Entwacklundꝗ s02ä01049ù scher Theorãde var

immex aufs neue béeindruckend. Nicht nur darin

wärd er uneéersetzlch bleiben.

Ver hn naiher kennenlernte leche schloss

eenund ⏑ —— er ww,

h ———nun ⏑ ⏑————n——

der von ihm ausqgehenden Muſssſstrahlung entzöehen
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S —, m Men—,,— ———⏑ o v——

Iichen.

020 Brqe von Davos ον

e—e ———, e⏑,, ⏑ n—;

Parâs und vurde 1943 zum Dr. oec. publ. promovaert.

Nach ene, H—⏑y———y—— —⏑—

RSA, —⏑— ——— ⏑—

der Neuorienterung des s50z2ä03104shen Forschunꝗos-

und Lehrbeétriebes in verschiedenen Lateéeinamerika—

nischen Lãndexrn beauftraꝗqt und virkte von

1960 bis 19656 als Direéektor der Lateinameraka—

nischen Fakultãt für Sozialwissenschaften

in sSantiago de Chile.

veiter ꝗqrũündete er dãe SOzi0ä40qõGRGAbtedLunꝗ

Ae ndae——n Ba—⏑—e⏑ — ————

er büs zum MiIitärputsch im Jgdahre 1976 anꝗgehöôörte,.

1966 vurde ? als Ordinarius auf den an der

Universitat zürchh neu geéeschaffenen Lehrstuhl

für s02ä01090äe berufen.

VWenige Monate vor seinem Tode rief er die

ustaftunq zur Förderung sozialvissenschaftIächer

FOrSchung über hNeltgeselIUschaft“ ins Leben,

velche die Fortséetzung seiner Arbeit nicht

nur ideell, sondern auch nmnaterielsl fõrdern

wird.

Wer nach seinem tiefsten Anlieéegen fragt, der

findet die Antwort in seinem Frühverk über

Anarchismus und Gégenwart“ (1951). NMie Pheter

Hen⏑ Go⏑— mVvVvo— ⏑ α

(1973) noch einnalJ verdeutLichte, qunꝗ es

ihm Lléetztlich um die Réealiasierunqg der unbekann—
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ten, i9norerten und verschvendéeten Möcnααιαν

Ae ⏑⏑ —n

Beꝗqrd fF des Uposatãiven Anarchismus“ bez09.

obsKurantsmus und DoꝗmatAsmus, dãa e
versuche, die rklIächkeit und ihre M—lchkeöten

einzuschränken“, varen ihm stéts éin Gréuel.

Hans-Jocochim Hoffmmmlotn
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SOz01Io0qGqbe als LebensstãasJ

Der Tevon — He —

das s0210109ùsche Instatut und a11e seine

Mitarbeiterxr und schülex bitter. Obvohl Peter

Heintz in knapp 20 Jgdahren dreiâ Forschungsinstitute

aufqebaut, mehrére Géenerationen lateéinamerikanui—

Sher oun echveg⏑—e —— nd—

ein reichraltiges ſerk vorgeleqt hat, stand

er nicht am Ende seiner Rarriereée. Péter Heintz

PIickte auch in seinen Léetzten Lebens jahren

nach Vorne, suchte nach neuen HorizoOnten,

Impulsen und —E— ze Erforschunꝗ

veltqeseIISchaftIIcherxr Zusammenhaäãnqge und Probléme.

Am esndrückIichsten manifestiert sich diese

zukunftsperspektive in seinem Buch Die veltgqe-

selISchaft im sSpiéegel von Ereiunissen“, das

erst voriges Jahr érschienen isſst. Darin sucht

Peter Heintz intuelIektuelle sensorden“,

die es erlIauben solIIten, in der FIut von ktuala-

tãten dãa e Umrausse sozia Ler Strukturen und

reee ande ⏑ den cn e— ——

diesen versuch sind seine jingsten Vntérsuchungen

zur Abfolꝗqe politiaſscher Reqimes in Entwicklunꝗs-

LIãndern. Dae Analyse feinster quaIatatãiver

verandeéerungen politiſscher KräftekonstelIIationen

und deren lanꝗfristaqer Dynamuk erlaubten

As——— e—, u ——

den informirten Zeitungslesexr meist undurchsuch—

tigq bleaben.
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Pece Hen— am e ⏑ ———re n
zürch. Der ufbau seines und unseres Tnstituts

— R—⏑——

Schwed2z das Bewusstsein durchsetzte, dass

PEOPmæ de— H ⏑—⏑ —n er
ganzen weItgeseIIsſSchaft verstanden werden
diürfen. Peter Heintz hatte die seltene Fähigkeat,
eãne Studentenqgeneration u begeiastern und
se eh—„—⏑ z— theoretischem Deénken und
komplexerx empirischerx AnaIyse auf dem Gebet

der Entvwicklungassozäaolo,e anzuleiten.

Pece —⏑⏑ v——ann — ——⏑————

Neuentdeckundq der Schweiz, dãa e ErfoOrSchundꝗ

eines bis dahin sozi03l0—SChen NAemandsTandes.

Abe y neaonse ⏑eme bäamese

unter einer intéêrnational vergleichenden Perspek—

e——y,m — ——
forschung hat Péteér Heäntz uns angeéereéegt, praxk-—
tische Probleme zuꝗgleich auf mehréeren geselI—
schatIichen Ebenen 20u untéersuchen: dre Larm—

belIastung étwa als Problem der Indaviduen,

sozdalLen Schichten und Orꝗqanisationen.

S—en——⏑ e ——
das Intéresse von Peter Héeintz für helvetische

Probleme vie Gésundheits-z, Randꝗgruppen- oder

RedaonaIfragen geschmälert hat, sovenig 1äess

ihn seane zukunftsorienterung dieée Konsoladaerunꝗ

von FoäSchungasschverpunkten vergessen. Anläegen

waren ihm dabei vor alIIem die politiſsche sozio-

Fe⏑e —⏑⏑⏑——— ——⏑ —R———

n jüngster 2eat vermehrt unterschiedlache

polatiasche Requmes und GeselIIScChaft sSbaIder
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von Mteuren in die strukturanaIyse der Veltge-

selIISchaft einbezogen.

pPpeterxr Héeintz vermochte deshal s0 stark auf

seine schüler auszustrahlen, vei er die sozi0-

Ioqe ge— hat n esnene Ve—

—— e,

Ernst, aber nicht ohne seine personliche Tronde

dass diejenigen, die sich der soziooιe ver-

schréeiben vwolIIten, Konfläkte sehen und ertragen

Llęrnen missen. Séeine Pérsonlichkeit spiegelte

diese Schvieriqkeiten, aber auch die Faszanatuon

der s02i010048 in der héeutigen GéeselIISchaft.

Er var auf staãndier sSuche nach abstrakten

Deutungsmöꝗqlchkeiten, bewahrte aber die Intuitaon

und das Versſstaändnis für aktuelle Trends und

Ereiqnisse, für denmn Einzelfal I. Die Phäanomene

mussten jedoch immer empiriascherxr AnalIyse unter—

worfen werden, und zwar nach höchsten methodo—

IOo0GqiSchen Standards. Die versuche zuxä eschloss-

senen Théeorie mindéeten déeſshalb nie im Doꝗqma

einer schule. Seine vache sensibiatäat für

ausserhaIb dieser Theorde Ileqende Aspekte

bewegte seine Kréeativität stets von neuem.

Am Aufbau von Instatutionen var er intéreéessert,

nicht an der feéertigen, zur vVerstéeinerunꝗqg neiqenden

Struktur. sSo schuf er Letztes Jahr die Grundlaqꝗe

zu eüner veüteren Forsſschungsinstätution, dae

staftung zur Förderung soziäassenschaftIicher

FOrSchunꝗq über VeltgeselUschaft“.

Hans Petor MoerierVDOLIach
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wüärdäqgung in der

schvweiz. zeitschraft für sozioloꝗie



 



IN MEMORIMM

PrOéẽSSO; Peter Heintz

1820 —3183

Am bend de ⏑,, —————y nee
Asm Tod ee, ⏑——
sozioloqischen Instituts der Unaversitat zürich,
P——e—me,n sechswoõechäqen
pPankréas Leiden gestorben.

Man drückt keinen nekroloqiuschen Gemeinplatz,
sondeéern nur die spontane Beéetroffenheât unzahläger
Bekannter und Fréunde aus, venn man den unéervartet

fruüuhen Hinschied dieses Mannes àa—18s enen drei—

fachen unersetzchen verlust bezeichnet:

ErStens den Verlust eãnes Menschen, der

Am perö;— Rontake duren sene gesg—

Lebendiqkedãat und AusſsstrahlIunꝗskraft, seine

unerbattIache Aufrichtiqkeat gedgenuũber sich

selbst und anderen, sein zurückhaltend-introver—

taertes Undéerstatement und seine geéewissenhafte

zuverlassqkeiüt und Loyalatäat überzeudgte.

zweütens den verlust eines vielseitiog befähidge

ten s0zi0—e, der danKkK seiner hohen KRapazatat

zur Réezeption und autonomen synthese von NMissen

einerseits und seine inspirierende Innovativataãt

andererseittes für viele seiner ſStudenten die

schléchthin personifazderte, auf

verschiedene sSeiten hin anréegend und éermutigqend
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vwärkte und für jedeéermann jederzeit als kompetenter

und auf höchst differenzierte vwüse reagierender

Gesprãchspartner zur verfüdgunꝗq stand.

Drittens den verlust éeines Léeidenschaftlichen

nnsttutton PuIders, der nech seiner dbau-

3

erfolqreichen Mischung aus idealastiasſschem Starr-

sinn und praꝗnatischer FIéexibiIitäét daran 9gand,

der deutSchschveizeriaschen s0210109ãe eãne

umfanꝗqre Iche und lanꝗfriastiog stabiTe institutio-

nelIIée Basis (auf personéelIIéer, organisatorischer

und fnanziellerx Ebene) zu verleihen.

PE He⏑ ———e—SNR —s—mMo—e 1⏑ ——

sohn éines Kaufmanns in Davos geboren und hat

se — 00

mit der Promoton zum Dr.oec. publ. abgeschlIosſssen.

rFür sein LéebenslIanges Tnteresse an der sozi010ꝗque

vwar die Bégéegnung mit René König (der vehrend

des 2e—e, n de e ——r—

var) bestimmend, bei dem ex spiateéer mit etner

Arbedat über Dae Autoritatsproblematik beã

P. -J. Proudhon (erschienen 1956) habiIatierte.

Zusammenmt seinem eindganꝗqlch geschriebenen

Fruhvwerk Anarchismus und 6Gégenvart“ 1059

und der heute ebenfaIIs noch sehr Lésenswerten

8—— — us0ziale Vorurtei Le“ (18957) stellte

sich Heéeintz zusammen mät KRöniq, Adorno, Janowatz

— n —nden —⏑ —⏑,—

die nach dem Zusammenbruch des Faſschiäsmus versuch—

ten, dã e Entstehunꝗsbedinqunqgen autoritatãaver

verhaltensweisen und repressaver Héerrschafts-

ordnungen fréeizulegen und ege zu humaner Emnanzä-

paton und Kréatavatat aufzuzeagen.
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Er 9gab seinem ganzen veiteren Lebensweg se Ibst

eine dramatSche Vende, alIs er sich 1056 der

NESCO aS p— —n—g, un

in verschiedenen Llateinamerikanischen Lãndern

dãe Reorqaniasatuaon des sS0z010qùSChen Lehr-

und Forschungsbetriebes an die Hand zu nehmen.

Nach seiner Leitung der sozialvissenschaftIachen

FHaR⏑ G —⏑ ——n—⏑ — ⏑

IOhatr e — —⏑⏑—M—

AbteiTung der Fundacibn Bariloche geqründet,
der —n hre n—e

zürch (Päs 1976) andgehörte.

In diese — nach seinen éeigenen Vworten — éerlIebnis-

reichste und sovohl für seine profésſssionelle

Identateät wie seine übrigen kKultureIIen TIntéressen

bestimmendste 2zeat seines Lebens fält die

Ppublikation seines popularsten Nerkes curso

de socioloqſan (1906010 bzw. Einführung in dae
8021010qde“ (1062), vo sch seine Fhigkeat

zeiqt, bestehendes soziCnιNUαM Vssen auf

eiqenstãndie eise und in Richtung auf unervwar—

tete neuartãaqe Einsichten 2u orqaniasderen.

Noch viel ausqeprägter wird diese Tendenz im

vwagemutqgen Verk “Ein sozio0l0hασ] Paradiqma

der EntwackLunꝗ“ 6 Vversuv⏑σ,

eine auf hohem Abpsſtraktionsniveau kodifizierte

sozioOlLOGqiIScheæ Schichtunggstheorie für die empi-—

rische APnalyse der latéeinamerikanischen (P2Ww.

weltweüten) EntwickIungsproblematak fruchtbar

2zu machen.

Auch nach seiner Berufung an den néeugéeschaffenen

Zzurechex enrestun— (1066) PAS enem Dode

hat Heäntz an seänem entwicklungssozi00⏑Schen
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Hauptintéresse stringent festgehalten: befꝗleatet

von den — untéréinander réecht spannunꝗgsvollen,

ja inkompatblen — Béêestrebungen,

— dâe Kodifikation der ſeltsystemthéeorie in

Richtung auf ſine dusserst alIgemene “Theorae

struktureIlex und anomischer Spannungen“ voranzu—

treiben,

2durcy rre—Frmeas—ngen dae sve—

dâú ngungen für éine modeIIhafte AbbIId nꝗq quantãta-

v nun——eé ⏑—⏑—y puter—

simulataon) zu schaffen und

3) verschiéedenste zusatzIche Aſspekte des welt-

vweten NandeIs (z2.B. mulItnationaLe Unternehmun-

gen Rooqnvve cede, p Regimetypen

uU. a.) ęinzubezdehen.

In diesem trigonalen sSpannungsfeld ist vährend

ds eteren 7————re—e neangreesßess —

Sseinem StelILIęnvuert momentan alLerdinꝗs noch

schwaeraꝗ abzuschãtzendes FOrSChunꝗswerk

entstanden, das in so untéerschiedl Ichen Schriften

wäe dem zvwebngen sammeIband »d Macrosocöoloqua-

ca weeoey,, ⏑ —— e— (1272) und

deéem Monoꝗgraphien “Die zukunft der Entwicklunꝗ“

— —,, — v—⏑—M

—sen—⏑ ⏑3un ne—,,vung,

Macht und Leꝗqitimitatu (1982) seinen Niederschlaꝗ

fand.

Daese entwickIunꝗgs- und strukturthéeoretischen

neIysen wurden aber immer mehr überlagert

durch kontéxtbézogenéere, der Nachfrage schveazeri-

scher Institutionen und Gruppierungen angeéepasste

FOSChunꝗstheémen, hnee ee nu ———
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we renm nente sene uee Gr38 (von

45 Mitarbeatern) hatte erréeichen kKönnen. Unter—

sue—ngen ⏑⏑ —eun—, e, —e,, —— — ———

Jdugend, Fremdarbeiaterimmigraton, virtschaftliche

Multinationalaserung, FlIuqlarmbelIastung, schvei-

z2erischen RedionalAsmusprobléematik ——

haben bekanntIach betrachtIiche õffentIuche

AufmerkSamkeat und professonelle Anerkennund

qgefunden, diée ohne den personlichen untéernehmeri-

schen Einsate und die inspirierende Betreuund

des Verstorbenen niemals zustandéegéekommen vware.

In der anlaſsch seänes 60. Geburtstages erschie—

nenen Féstschraft weltgeseIIsSchaft und soziale-

strukturn haben sich nochmals über 50 professior-

nelITIe Freunde aus der ganzen velt zu eüner

verdienten des von seiner Anlaqge her

notwendãàdꝗ fragmentaraschen, An gerr Ve—

seiner direkten und indirekten vrkungen aber

kaum überblickbaren LebensvwerkKse zusammengefunden.

Wenüger als bei den méeisten andern (z2.B. den

als RLasſssiker“ kanonisderten) sS02i0100!2n ist

es Iim FalLe von FPeter Heintz? meöglcn, Leran

durch Inventarisierung und Evaluation seines

Schräfttums zu éeinem Veberbläck über seün Lebens—

werk zu géelangen; zusatz ch müsste man vonhl

jeden Einzelnen, der mit ihm bekannt var, danach

fragen, velches Géescht diéeser komplexen und

ihren intélIIéektuelTen Samen in die verschiedensten

Richtungen stréeuenden Péersonlchkeit er kennen—

Tetee und veeche seneν carakterS—αnν

Handlunꝗsmaximen, Ideen oder theoretischen

Konzepte bei ihm auf fruchtbaren Boden faelen.

Andeérerseites verbirot sich gerade hinterxr der
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vielfalt dieser subjektiv vermitteéelten rkundgen

die Llébens Lanꝗqlach Intention, einem

ꝗqléachzeitiqg sehr personſlch und sehr universalãre

stisch geprägten vVerstandnas der s021010ꝗdqe

und der RolIe des sozigen (als ene Irt

intélIIéktuellex “façon de vivren) zum Durchbruch

2zu verhe IfEen. Zzu den Konstatutven Elementen

dieser professonelJen Identitäét gehören nacht

s0 sehr spezäfische Bestände àan Bedqraiffen,

PrOPOSitAonen oder empi asche Reqularitaten,

von deéren adaequateéer Rézeption und eerentwack-—

Tan, dueenh Epigonen sein veiterwiürken über

den Tod hinaus abhàngig väre; vielmehr saind

es reLatãav stark generaliasierte, ethische,

epiustemoloꝗqasche, theęoretische und methodiù sche

GesIchtspunkte und Maximen, denen vir Hänterbläer-

penen — bei allér kritischen Distanznahmeée auf

Grund eigener BInShEs un e—rferenzen —

uns veiterhan nne —

y

v————,———,,— fühLen

Können.

ALs erstes var sicher das Prinziap des 'Universa-

Liüsmasn (d. h. die kosmopolitasche Orientierundꝗ

neereyen und een

partikularismen transzendierenden NVeLtkultur

eine Grundkonstante sSeines Vvesens, wo seãine

pe—,— en,., e —un—— Inhadt

se inerxr vissenschaftAchen Arbeit und die IArt

se iner institutionélIlen AffiIiationen und PfLàch-—

tenkreise mitéeſnander zur vollen Déeckunq geLanꝗq-

ten. Die 255j40hrige Mitarbeäat in der UNESCo,

die Hinvendung zur ſeltsystemanalyse als jahrzehn—

teLangem Generalthema, dãe Stimulierunꝗ von

Untersuchungen über transnationale Miqration,
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multinatonaleæ GeéeseIISchaften, kKoꝗnitive BiIder

der VeItgese1I18chaft —— varen 10q9ùsche

Korréelate des invarianten Grundanlegens, dae

kulturelle und sozaale Einheit des planeten

Erde sowohl faktisch als Deétérminationsrahmen

für verschiedene soziale Strukturen und Prozesse

vwäe auch normativ als anzustréebenden zeatpunkt

so0za0ä0qùsSChe uſkLãärunq“ ins Zentrum zu stéelIlen.

seine Aufforderung, auch sozialeæ Problemlaqgen

nationalex oder Lokalerxr Art unter dem BIICKwinkel

ihrer ꝗlobaen Bedinꝗqtheit zu betrachten, hat

sich gerade im helvetischen Kulturklima als

eâne dringend nôtigqge (aber auch bräsante) intel—

LektuelIIe Innovation erwiesen, àan der man qauch

dann festhalten muss, wenn FOrSChunꝗsqeIder

immer ausschlee ;SZgcchex nur noch für das Studäüum

nationaler Pproblemlaqen freigeqeben werden

und diverse SOo,n des AIItaꝗqs“ dazu verfün—

ren, die sozigalLle Réeaolitét von der partikulãren

ErLebnsweIt des Individuums her zu anaIyseren.

ALs zweites hat er uns — für viele ein innerlach

befIũüdqeIndes und zu höoechſsten Leüstungen anspor—

nendes Erlebns - vorgelebt, dass man vissen-—

schaftTIche Forschungqg als in spontan-schôpferi—-

sches intéelIléektuelles benteuer betreiben kann,

das in gewissem Sinne voraussetzungs Los —

von jedermann jederzeit begonnen und zu fruchtba—

ren Erqgebnissen hin geführt werden kaäann. Der

yι —α—

vorranqiug ein Pionier, der sich - mit unersatt-

Iichex Neéuquer und einem zu unerbattlicher

Vahrhaft ꝗkeit verpflichtenden innéeren Géwassen
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Pevea ne—ee, ——y—an —renee

des PSRAhRnESR SSens bhed, un vndore u—

eigene Fausſst in faszinierendes Neuland vorzustos-

Se5 n ———3, vea

totes Rélikt volIendéetér Forschungs- und Denkpro—

z2esse — nur rezeprtiv aus Buchern geerntet werden

Kann, nd nruenbea, ja sinnlos erscheint

——m. de — mwwern

auf dem DurchlIében solch faszinierender (und

risSikorecher) Erkenntniasabenteuer beruht.

Eine solcheæ uffasung war zvwefelIos geeiqnet,

um in viéelen schülern ungeheure Motivations-

quelIIen fréizusetzen und um junge s02zä0ologen

mit hoher intelIIéktueILTex utonomie und ernem

ausgeprägten Sensorium für neuartiqge (vielIeicht

erst in zukunft aktuel werdende) GeselIIſsSchafts-

probleme héranvachsen z0u lassen. Andeérerseüts

mussten Versuche 2u hrer institutioneIIen

Verankerundꝗ auf voraussehbare Schvwieriꝗkeaten

stossen: weàiJ di s2ipLinãre Traditionen (seIbst

di ejenigen àam éeigenen Instatut) ———

verfeéstagen, Prinzipien der Vissensakkumulatavatat

nicht beéerickschtiqt und Bedürfnisſsse nach sſstruktu—

rerunꝗ des Studienꝗgandges nacht befriedãaꝗot

werden konnten.

wer immex s4ch a11zu autoratãär oder éepigonenhaft

aAn —— Heintze ünehnen volte, Eand ——ö

soꝗqlLeich in eãiner ausserst unerquickIichen

uDouble Bindu-stuaton geéefangen: vei gerade

die Tréeue zu seinen genéréeILIen Maximen der

Innovatavatãt und intelILektuelLen Autonomie

es gebot, geéegenuber seinen spezifischeren Vvor-—

schlãqen, Ideen odeꝝr Theéorieentwürfen eãne

gewiüsse Distanz aufréchtzuerhalten.
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FBine drtte, in hren uswsrungen besonders

fruchtbare Handlunꝗsmaxãime bestand für ihn

darian, in erster Linie nicht durch perscnlichen

Ruhm eintraqgende Publikatonen, sondern auf

dem — oft rasikKoreIchen und undankparen —- weꝗ

des exXpansven instatution buiIdianq“ zur Entwack—

Iunꝗq der soziaoloChen DszapLin beizutragqen.

Er var Reéealiſst genug, um in der Schaffunꝗg erner

hinlanglichh stabilen orꝗqganisatorischen Rahmen—

struktur, in einer möꝗolichst weütgehenden Expan—

sioön des qualifizierten Mitarbeéeiterstabes und

in der konsequenten Erſschlessung alILer (notoräsch

kKnappen) konteéxtuelIIen FinanzqueIIen unverzicht-

bare Vorbedinqungen für éeine VvVerankeéerunqg der

So0zi03I00i als Forschungsdâaszuplin zu erblacken.

s0 wird die veitaus sichtbarste und unprobléma—

tischste Kontinuität seines Lebensverkse einerseits

durch mannifache institutionelIle Einrichtungen

(insbesondere auch die als Erbe seines personla—

chen vermögens eingesetezte IStLEtunꝗq z2zur Förderunq

soziawasSenschaftTLIcherx Forschung über Neltge-

seIIScChaftru ꝗqarantert, und andeéereéerse tce durch

dâe zahlrechen jungen sozio0l10—⏑, die im Rahmen

des umfanqréeichen instatutionéelIlen Forschunꝗsbe—

triebs Gelegenheat hatten, sIch nach dem Studium

umfassend weaterzuqguaI reen und sich escne

egenstandãꝗe professionelle Reputation 2u

erwerben.

Das Operieren im maximaLen Spannungsfeld zwischen

theoretiascher Spekulation éinerseats und induktiv—

empa Ascher Orentexunꝗ andererseits biIdete

ein virertes Grundprinzip, das seine — in didakta—
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scher Hinsicht sonst manche Vünsche offen Lassen-—

den — Lehrveéeranstaltungen zu éeiner intélLéktuelIen

Attraktion érsten Ranges machteé. Eſs var für

dãa e schvweizerasche 5021010qãe insgesamt eàn

Aeece— Umstand, dass di eserx Mann, der

(mangeLs z2usatzLicher Lehrstuhle) cer seine

studenten jahréelang die soziologusche DAn

als Ganzes repräâsentieren musste, durch dae

Komplexitãt (aAnde!;—,,——— innerlache

vidersprüchl chkeit) seinerxr Person in der Ladge

war, die s0z1010qie als eine auf äusιε theore-

tische Géeneraliasierung und auf stringente empa—

rische beberprüfung ausgehende Däszäplän vorzu—

führen und von seinen schülern éeine äahnläche

bpivalente Orientierung zu verlangen. Ohnée sean

vorꝗgelebtes Beispiel hätte der verfasser dieser

en — —⏑⏑ ——lern —⏑ en u—

dazu gefunden), eanerseats empirasche Reqularãa-

tãten auf hre alIIqemeInsten theoretAschen

Implikatonen hin abzufragen, und andererseits

auf die empirische Testbarkeit auch sehr generel—

Ler Propositionen zu vertrauen.

EBine fünfte Invariante seines Denkens bestand

in seiner Téendenz, soziale Strukturverhältnässe

auf allén Ebenen vorranqiq unter dem Aspekt

der schichtmassqgen Dafferenzierunꝗ —

unꝗqleichen verteãiLunꝗ wertvoller Güter und

MobiitAtSchancen) anstatt untér dem Gesichtspunkt

der funktioneIIen Differenzierundꝗ —— der

Ausqgestaltung verschiedener Formen der Arbeitstei—

Jun, und w— — anaLysTeren. Dieser

sich im zusammenhang mit der ünternationalen

EntwickKLunꝗsproblematik naturlach besonders
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aufdrãngende GesIchtspunkt der Unꝗqleichheat

hat — im Sinne einer axiomatiaschen paradiqmatãi-

schen usgangſSbass - in den Arbeiten vieler

S ö—⏑— über die StelIIung der

Frau, die Unraſst der Jugend, den EinfIuss multana-—

tionaler FArmen eãne unbestreathar

fruchtbare Anvendunqg gefunden: begléitet aller—

dings von der Néeiqunq, sozialeæ Verhaltniasse

a11z83 einseitiq, als “NulIISummenspiele“ anzusehen

und (durch vernachlaſss qunq der mit funktionaler

Differenzderunꝗ und Kooperatãon verbundenen

innovataven Mqlichkeiten) einen gewissen UStruk-

turpessSmus“ zu kKultivaeren.

schlIessIIch Lasst Sich der in seinem theoreti—

schenm DenKkKen s0 prominente Teéerminus teéchnicus

der struktureLIen Spannunqgu als ein schlüssel

zu seiner ontoloquschen eltauffassung schléchthan

interpretieren. In (me ãNes Vssens durchaus

m— nehrnung an —, ο—

ſmme — druerk d— Vvunqg su—,

dass s0zdale sStrukturverhältnisse sauf 6Grund

he,r—n—— KFeon ———————

Krãfte der SeIbStLabiIisierundq, des VandeLs

und der Gésamttransformaton generderen, aus

denen sich für die betéeiTiqten Mteureé Handlunꝗs-

n und——e cbeancent ergeben.

Dieser “Endoꝗgenismusn hat im Zzusammenhanqg mit

der NeltgeselIUschaftanalyse (vo zumindest auf

der sozialen Systéemebene keine exXxternen Réferenz-

systeme mehr existieren) etvas Verstandliches,

J ngnd⏑⏑,,, —— ——— e— —er—

—n———⏑. —e,n

Oans—n⏑—⏑—,,—— ⏑——— —⏑⏑⏑,,⏑ e—

Umwelt des systems herrührende SpannungsqueIIen

59



und Adaptatonszwãndꝗe berucks ichtaꝗt werden

muüssen.

Indem ex vEntvicklung“ (äan fast marxistiascher

eüse) als éinen über riskoreiche Phasen innerer

InstabiIiItat und Konflaktivitat Llaufenden Prozess

systemischer sSeIbstkatalyse begrafft, mochte

peter Héeintz nicht nur eineée ontoloqische Grund-

erfahrung, sondern auch eian 2zunindest Eur

ihn séelpst zvwüngend gültiges — exͤStentielLIes

Pprinzap ausgesprochen haben: die Maxime etwa,

im Intérésse maximaLeér individuelTer Selbstbestäm—

mung und Offenheiüt aus selIbst erzeuꝗgten Verhaltens-

routinen und Denkgewohnheaten immer wieder

auszubréchen und büs ans Léebensende die anstren—

gende, einsameé Rolle des intelIIektuelIIen Pionders

alLLen geborgeneren und qlücklIacheren -Formen

meénschl cher EXistenz vorzuziehen.

Hauns Géscv
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