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7. Averroës (Ibn Rušd) (1126–1198) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
7.1. »Die Harmonie von Religion und Philosophie« (um 1179)

und das Problem der »doppelten Wahrheit« . . . . . . . . . . . . 148
7.2. »Der Kommentar zur ›Politeia‹« (um 1179/80?) . . . . . . . . . . 152
7.3. Monopsychismus und Politik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154



XII Inhalt
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