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der XVirt8ckafl8^i88en8LliLÜ.
Von

Or. sodann 2mavc.

Oie vielen 8ckrikt8teIIer 6er Wirt8ckaft8vi88en8ckakt sinä über
wenige Ilauptbegritte 6er8elben einig. Oie bukeinungen 6es
Wirt8ckaftsleben8 8in6 eben 80 vielge8taltig un6 verwickelt, 6ab
ikr all8eitige8 brka88en nur au6er8t 8ckvver gelingt. Vlackt ja bock
633 Wirt8ckakt8leben für 6ie überwiegenbe VIekrkeit 6er keutigen
Kulturmen8cken 6en wicktig8ten l'eil ikre8 beben8inkalte8 au8. Oie
Wjrkckakktatigkeit ver8teken, keibt 6ie men8cklicke beben8tätigkeit,
638 men8cklicke beben 8einer Oegamtkeit nack überkaupt ver-
8teken, eine Aufgabe, an 6er 8ick 6ie be8ten pkilo8opki8cken
Köpke 8eit /akrtau8en6en abmüken. Wenn 6ie Zm8ckauungen 6er
Wirt8ck3tt8tkeoretiker, 8okern 8ie nickt auKerl ick 6urck 8ckulen
2U8ammengekalten wer6en, in allem, 6ie Benennung 6er Wi88en-
8ckakt 8elb8t (blationalökonomie, ?oliti8cke Ökonomie, 8oÄal-
ökonomik u. a. m.) einbegriffen, au8einan6er geben, 80 i8t 6a8 eine
1at8acke, 6ie UN8 auf 6em Oebiete 6er pkilo8opki8cken Oi8ÄpIinen
Iei6er 80 8elb8tver8tän61ick un6 woKI bekannt i8t. b8 begegnen
8ick auck in 6er Ökonomik ka8t alle Wi88en8ckakten; 6er Volk8-
xvirt8ckaktler 8ollte ^ugleick ein ?ol^k>8tor 8ein, ein Verlangen, 6a8
mit 6er in 6er Qegenwart 6urckgekükrten /trbeit8teilung im Wi6er-
8prucke 8tekt, in 6er 8peÄaIl8ten, okt räumlick nebeneinanöer un6
in per8Önlicker Verbin6ung, gleickwokl kacklick abge8cklo88en ar¬
beiten, okne von 6en nackbarlicken /trbeit8erkolgen viel r:u er-
kakren.

Oie8er blackteil 6e8 moöernen 8pexiali8tenwe8en8 i8t in Kück-
8ickt auf 6ie grökte naturwi88en8ckaftlicke Ont6eckung 6e8 19. )akr-
Kun6ert8 in 6ie ^ugM_8pringen6. Wenn 6ie Verecknung 6e8
meckani8cken Warmtzaöuivalent8 nack ikrer pkilo8opki8cken Irag-
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weite ins Qemeinbewubtsein 6er Oebilcieten übergegangen wäre,
würbe 6ie Vkirtsckattswissensckatt wokl andere, wie wir glauben,

> estere Orun6Iagen kaben.
^u 6em Zwecke, zwiscken bnergetik un6 Ökonomik eine

Krücke zu scklagen, möge kier zunäckst ein Oerüste zu errictiten
versucht werben.

^Iles blaturgesckeken ist eine ewige blmwanblung 6er bner-
gien, in 6er auck nickt 6as geringste bnergiequantum entsteht
o6er vergebt, son6ern nur ikre Normen in bestimmten iViab-
verkältnissen geweckselt wer6en, un6 zwar so, 6ab blob im Kalle
6es Lestekens von Intensitätsuntersckie6en Veränberungen statt-
kinben. ^uck 6as organiscke beben biI6et eine Kette solcker
bnergieumwancilungen.

Oie Organismen zieken aus 6er blatur iknen zusagenbe treie,
intensitätsuntersckiecllicke Energien keran, sie 6en eigenen Oe-
biI6en eintügen6 un6 so ikr stationäres Energiesystem erkalten6.
Dies gesckiekt nickt okne Verausgabung von bigenenergie, nickt
okne Arbeit; 6enn ex nikilo nil tit, wie Klarer 6en bnergie-
erkaltungsatz auszu6rücken pflegte. Oieses /^neignen ist beim
K4enscken bewubt, überlegt un6 planmäbig. Oer Klensck will
6urck seine Arbeit möglickst grobe brkolge erzielen; sein bin-
wirken aut 6ie ^.ubenwelt übt er infolge 6es 8elbsterkaltungs-
triebes 6erart aus, 6ab er mit Verwen6ung von möglickst wenig
bigenenergie aus 6er blatur möglickst viele Vorteile gewinnt, um
seinen möglickst reicken bebensinkalt zu erkalten, was 6as bn6-
ziel 6es menscklicken 8eins ist. Oas ist 6as Prinzip 6er Ökonomie.

^e 6ickter 6ie Nenscken 6ie brcle bevölkern, um so mekr müssen
sie aut 6ie brlangung notwen6iger blutzenergien be6ackt sein,
um so gröber 6ie 8orge um 6ie keüürtnisbetrieüigungsmittel, um
so intensiver 6ie wirtsckattlicke Arbeit. Oie meisten IViitglieber
6er keutigen Kulturgesellsckakt sin6 vornekmlick wirtsckattlick
tätig, so 6ab tür lebiglick bustgetükle bringen6e Krattäuberungen,
eke blutzenergieguellen reicklicker tlieben, wenig 2eit übrig bleibt.

8o war 6enn auck kistorisck 6ie meckaniscke Vtuskelleistung
6es Vlenscken, 6ie in 6er Pegel wirtsckattlicken Zwecken gilt, 6er
so trucktbare Ausgangspunkt tür 6en allgemeinen ^.rbeits- un6
bnergiebegritk. In clen ^wanzigerjakren 6es verflossenen )akr-
Kun6erts wur6e von 6en 'becknikern Loriolis un6 Ooncelet 6er
^rbeitsbegritt aus 6em Alltagsleben un6 6em gewöknlicken 8prack-
gebraucke, so 6ak er sick nack 6es letzteren Sorten »gewisser-
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maöen selbst betiniert", in 6er Überlegung, 6a6 aucb eine lVIa-
scbine dieselbe Arbeit wie 6er Nenscb leistet (r. 8. eine Oast bebt),
als principe 6u travail in bie Vlecbanik übernommen. 8. Vla^er
bebnte sobann burcb bie Oestlegung, bak bie mecbaniscbe Arbeit
siclr in Wärmeenergie, unb eine jeglicbe Energie in anbere Onergie-
arten nack bestimmten Verbältnissen umwanbeln Iä6t, clen ^rbeits-
begriff von 6er lVIeckanik aut alle bnergietormen, aut 6ie gesamte
blatur Lus. Oer ^rbeits- o6er Onergiebegritf ist so 6er allumfassend,
allgemeinste begriff geworben. ^Ile blaturwissenscbatten erbieiten
6urck 6essen Zmsbilbung eine neue exakte Orun6Iegung. Ourck
bescbreibung 6er beteiligten bnergievorgänge wirb jebe blatur-
erscbeinung bestimmt, un6 xwar in 6er ^rt, 6a6 6as Veränberungs-
prinxip angibt, ob etwas gescbiebt, un6 6er OrbaltungssaV 6ie
lVIakverbältnisse 6er Omwanblungen feststellt, äkucb 6ie Liologie
würbe energetisch lVIa/er selbst ertabte intuitiv seine Ontbeckung
an 6en Prozessen 6es menscblicken Körpers un6 seine be6euten6ste
^bbanblung „Oie organiscbe kewegung in ikrem ^usammenbange
mit 6em Ltoffwecbsel" 1845 beliebt genial aucb 6ie bhsiologie
ein. „Os gibt in V^abrbeit nur eine einzige Kratt(— Onergie).
In ewigem >Vecbsel kreist 6ieselbe in 6er toten wie in 6er leben-
6en blatur. Oort un6 bier kein Vorgang obne Oormveränberung
6er Kratt!" blur 6ie ps^cbiscbe Arbeit nabm er später aus un6
Koor6inierte sie als selbstänöig neben 6en Onergiebegritt (vergl.
6ie Kebe „Öder notwenclige Konsequenzen... berV^ärmemecbanik"
18dy, gegen 6en 8cblu6). Heutzutage werben aucb 6ie ps^cbiscben
l'atbestänbe in 6as bereicb 6er Onergiewissenscbatt eingetügt.
Leibst ein Keinke, 6er sieb aut organiscbem Oebiete ^ur ^.n-
nakme von Oominanten genötigt siebt, verkünbet im übrigen 6en
OrunbsaV, 6ie biologiscbe Oorscbung babe 6ie bebensvorgänge
soweit als irgenb mögbcb aut energetiscke Vorgänge xurüclwu-
tübren.

blacb 6iesem bistoriscben Kückblicke mub es wobl seltsam
'vorkommen, 6a6 6ie betracbtung berjenigen Orscbeinungen 6es
menscblicben bebens, aus 6enen gerabe 6er ^.rbeitsbegritt ab-
strabiert worben ist, vom energetiscben Oenken bisber nicbt be-
trucbtet würbe: bie 6er Vbrtscbatt. Oie Onergebk mukte sick
erst bie Kb^sik, Lbemie unb Kk/siologie erobern, ebe sie über
bie Ks^cbologie unb Otbik xu ibrem Ausgangspunkt 6er VVirtsckatts-
arkeit xurückkebren bart.

Kennxeicbnen wir bocb in aller Kürxe bie Tätigkeiten 6er
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bebeutenb8ten wirt8ckaftlicken berukabteilungen: 6er banbwirt al8
belbbebauer leitet burch 8eine ^.uf8ickt unb ph^8i8cke Arbeit bie
natürlichen organi8ch-ckemi8cken ?roxe88e derart, bak in ben
drückten 6er brnte blakrungsmittel al8 ckemkcke Onergievorrate
^ur befriebigung 6er elementarsten men8cklicken bebürfni88e bereit-
ge8tellt werben. Oer In6u8trielle verarbeitet 6ie l?ok8toffe, er
kükrt iknen biejenigen Energien xu, 6ie 8ie befähigen, 6en bökeren
l3e6ürini88en nach Kleibung, >Voknung, buxu8 u. 8. w. xu 6ienen.
Oer kbänbler 8ammelt 6ie arbeit8teilig erzeugten Oüter, um 8ie
6en Kauflu8tigen an geeignetem bebarkorte barxubieten; er fügt
6er Kerge8tellten >Vare kineti8cke Onergie, 6en Orkwert kinxu, 6a
ja ein brobukt nur 6ann 8einen >Vert bat, wenn e8 6en Ort 6er
hntgegennakme erreicht; er Iei8tet xugleick 6ie Oüterverteiiungs-
arbeit. ^uch 6er beamte, Oelekrte u. 8. f. erzeugen wirtschaftliche
Vierte, 6a 8ie Oei8tungen au8Üben, ohne 6ie 6ie >Virt8ckaft8gemein-
8ckatt nickt be8tehen kann.

bei 8olchen 1'atigkeiten werben vom wirtsckaftenben lVlen8cken
gei8tige un6 pk^8i8cke Energien verausgabt, 6ie 6ie blaturvorgänge
80 beeinflussen, bak 6ie8e 6en Oesellsckaftsmitgliebern leben-
erhalten6 einverleibt werben können. Oer arbeitencle Vlensck er-
xeugt xwar schöpferisch auch nicht ein einziges birg; aber er übt
Wirkungen auf 6ie ^ubenwelt au8 un6 wenbet umwanblungsfäkige
h>iutxenergien 6er blatur nach 8einen Oebürfnissen an; finbet er
6irekt benutzbare nicht ober nicht in genügenber Nenge vor, 80
wanbeit er burch 8eine bewubte Arbeit blaturenergien in ihm an-
gemessene wirtschaftliche blukenergien, in wirtschaftliche Oüter um.

>Virtschaftlicke Vierte 8inb bemnack burch men8chliche, ver-
nunftgeleitete Arbeit ben men8chlichen Lebürknissen angepabte
blutxenergien 6er blatur.

Oer bis Lebürknisse 6er Zukunft bi8 xu einem §ewi88en lVlabe
vorau8berechnenbe Nen8ch be8chattt 8iclr bie nötigen OnerZien
nickt tür ben 1a§, 8peickert vielmehr Oüter kür längere Oauer
aut. Oie heutige komplizierte Oe8ell8ckakt i8t ohne mächtige
V^irt8chatt8ener^ievorräte überhaupt nickt benkbar. Oer Oinxelne
empfängt, wie von ben bltern bas beben 8elb8t, 80 von ihnen,
mittelbar von ben Vorfahren, unb von 8einen lVlitmen8cken
biejeni^en Kenntni88e, bie ihn, innerlich an§eei§net, in8tanb
8etxen, bie blatur für 8eine Zwecke xu benutzen. V^ie §ei8ti§e
bnerZien, 8teken un8 auch pk^8i8cke Vierte, burck vergangener
Qe8chleckter Arbeit kervorgebrackt, ru Qebote: UN8 bienen 8tra6en,
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Krücken, Kanäle, kauten, die UN8 clie Vergangenkeit kinterlassen trat.
Oer kimelmensck kann mit krtolg Vierte nur sckaffen, indem er
von krülrer und anderen übernommene Qebraucksgüter, Werkzeuge,
fklasckinen unä ?roäuktion8Mittel verwendet. Oie die arbeitsteilig
produzierenden Individuen vereinigende Oeseksckatt, aut 7'auscti
angewiesen, kann jedock okne ein allgemein anerkannte lausck-
mittel nickt gedacbt werden; wir nennen e8 Qeld, da8 ^war an
und für sick einen Oebrauclisxvert (als Ooldgeld) bat, im engeren
Linne al8 Repräsentant aller wirtsckaftlicken Oüter jedock einen
soÄal-etkiscken, durck da8 geltende Keckt be8timmten -knnakme-
wert darstellt; e8 i8t recktlick konzentrierte gesellsckaftlicke
Arbeit.

Oie in borm der Kenntnisse und KVissensckatten, der materi¬
ellen Oütervorräte, KVerk^euge und Produktionsmittel und in borm
de8 Oeldes aukgespeicKerten KVirtsckaftsenergien werden Kapital
genannt. Oa8 Oeldkapital Kat, beiläutig bemerkt, eine eigene
Stellung und erfordert eine Londerbekandlung

/Kus unserer ketracktung tolgt, dak das Kapital al8 aut-
gespeickerte wirtsckaftlicke Arbeit aut die8e sick ^urücktükren
labt, und dak e8 in der KVirtsckaftswissensckaft, um die lermino-
logie der blationalökonomie an^uwenden, nur einen „kroduktions-
taktor" gibt: die men8cklicke Arbeit.

Oie blaturenergien werden durck den Oinscklag der ^weck-
bewukten, aut die Bedürfnisbefriedigung gerickteten men8cklicken
Arbeit ^u KVirtsckattsenergien. KVirtsckatten im Linne der Volks-
wirtsckakt keibt die den iVtitgliedern der mensckkcken Oe8ellsckakt
r:um beben nötigen freien Energien (die bktropie) der Katur durck
bewirbt überlegte men8cklicke Arbeit besorgen.

Oer Kegriff der menscklicken Arbeit ist daker der Qrund-
begriff der KVirtsckaftswissensckaft. Ourck kesckreibung und
^knal^se derselben, durck /kukeigen ikres Anteils an den einzelnen
XVirtsckaftsprodukten, wird die KVirtsckattswissensckaft bestimmt,
die so r:ur Vtensckenarbeitswissensckaft wird.

Oie blationalökonomen, die von juridiscker, kistoriscker, pkilo-
logiscker und pkilosopliiscker Leite an die XVirtsckaftspkänomene
kerantreten, seken diese naturgemäk mit dem iknen eigenen
geistigen /kuge an. O'nd dock sind die wirtsckaftlicken Vorgänge
an naturwissensckaktlicke Prozesse geknüpft; die Oesicktspunkte
der blaturwissensckaft und der den gesamten ökonomiscken ?ro-
duktionspro^ek durckdringenden l'ecknik sind nickt auker ackt
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2U lassen, was clie philosophisch geschulten Ikeoretiker, wie Učke
unä 8mith, noch am ehesten empfunden haben.

Oie vorstehende 8ki^e cleutet die Wege nur an, 6ie äie
ökonomische borsckung nach ctem heutigen 8tan6e äer Wissen-
schatten einschlagen könnte, vielleicht auch sollte. In clieser
Dichtung clürtte sie ^u neuen, noch unbekannte Horizonte, nament¬
lich tür 6ie Wert- uncl Ligentumslehre, eröffnenden Qesichts-
punkten vorörin§en. ^.uck clie praktische, 6ie ^ukünftiZe Oe-
staltunZ cles Wirtschaftslebens vorausaknenöe unö einleitende 8oÄal-
politik würcle kräftige 8tüt?en bekommen. Dies näher nackru-
weisen, ist 8ache einer Arbeit, die demnächst in ^nZriff genommen
weräen soll.





Vorbemerkungen ru einer ^leugrunälegung der XVirt-
8cbLft8^l88en8ckaÜ.

Von

^okarin 2mavc.

Oie V^irtschakt Kat es mit Oütern un6 Vierten ^u tun. Oer
Legritt 6es Outes ist seit )ahrtausen6en Qegenstan6 6er Otbik.
>Vie sehr auch 6ie Anschauungen 6er lVloralphilosopken ausein-
an6ergeken, so IL6t sich 6och in ihnen mehr Öbereinstimmen6es
Nachweisen, als man gemeiniglich annimmt. >Vohl ist 6ieser
blachweis schwierig wegen 6es ^us6ruckswechsels, 6er uns 6en
Rückblick in 6ie Vergangenheit verschleiert. 8o hat 6ie alte
Philosophie alles Verehrens- un6 Lrstrebenswe6e, auch 6ie national-
ökonomischen Vierte, Oüter genannt, 6ie Lenennung tür 6ie Objekte
6es „höheren Legehrungsvermögens" auch aut 6ie6es „nie6ereren"
aus6ehnen6. Oeut^utage kennt 6ie btluk vor allem Vierte, welcher
^us6ruck xvirtschattlicken Orsprungs ist; sie ist vierter realistisch
geworben, beobachtet 6as tatsächliche virtschaktlicke beben 6er
Völker un6 entnimmt 6iesem 6ie befriste tür 6ie gesamte Kultur-
betätigung. Oer Vtensch von heute scheint folgerichtig M ver¬
langen, 6a6 6ie schönen Lehren 6er lVIoral im /Alltagsleben auch
verwirklicht wer6en. Oanrr neue 8itteni6eale sin6 tür 6ie Oegenwart
vielleicht kaum nötig; 6agegen wären 6ie I6eale, 6ie 6ie Kultur¬
menschheit teils klar ge6ackt, teils in einem 6unklen V"illens6range
schon lange hegt, in 'bat un6 aktuelle Wirklichkeit umrrusetxen,
wo^u jenes Oenken, 6as wie mit Arbeiten, so mit Werken un6
Vaten rechnet, beson6ers geeignet ist. Oie alten I6eale, vereinigt
mit 6em neuen Vürklichkeits- un6 /rrbeitsi6eale, könnten 6er
menschlichen Oesellschatt vielleicht neue Lahnen ebnen.



Oa6 die Zittentheoretiker sich mit dem konkreten Leben und
den wirtschaftlichen Lrsckeinungen dessen, entspricht dem er-
fakrungsmäkigen Lharakter des wissenschaftlichen Leobachtens;
dak die blationalökonomen nach einer unheilvollen Onterbreckung
wieder der Lthik sich anschlieken, ist die porderung einer natür¬
lichen kontinuierlichen pntwicklung. Oie Ansichten der aller
ethischen Reflexionen baren lVIanchesterdoktrin und Wirtschafts-
praxis, da6 das ökonomische heben von tendenziös rurecktgelegten
„ klaturgeseben", wie Oewin»streben, Angebot und lklackfrage be¬
herrscht werde, sind nicht nur an sich hinfällig, sondern auch
schon durch die geschichtliche pntwicklung wenigstens mm leile
widerlegt. Oie Lthik Kat so viele Jahrhunderte lang nickt blöken
Phantasmen nachgejagt. Oer Qerechtigkeitssinn als ^ukerung des
gesellschaftlichen Selbsterhaltungstriebes bat vielmehr mm mindesten
ebensolche Lerecktigung wie das „Oesetx" der individualistischen
Profitgier.

Obwohl in den Disziplinen, die den lVienschen und seine
Tätigkeit unmittelbar betreffen, behutsam vormgeken ist, und die
Leistungen der vergangenen Oeschleckter nicht straflos übersehen
werden, besteht gleichwohl die Tatsache, dak durch die stetig fort¬
schreitende Leobachtung sich Legriffe vorher nichtgekannter punk-
tionsmsammenhänge in den blaturpromssen bilden, mit deren
Oilfe die blatur, der Vlensck eingeschlossen, in neue Beleuchtung
rückt, /a, allerWissensfortschritt beruht auf solchem ^.ukpüren von
Punktionsverknüpfungen, mit anderen Sorten auf wachsender 8e-
friedigung des Kausalitätsbedürfnisses, das Zusammenhänge auch
dort sucht, wo die Vorgänger solche nicht einmal geahnt haben. So
war bis tief in das 19. Jahrhundert hinein der allgemeine Zusammen¬
hang der „Kräfte" in der blatur unbekannt. p. Klarer war
unbefangen und kükn genug, bei der Betrachtung der Punktions¬
betätigung des böckststebenden und kompliziertesten Lebewesens,
des lVlenscken, vor dem er als gläubiger Idealist sonst sicher genug
Achtung hatte, seinem unbändigen Kausalitätsdrange m folgen und
nach dem Verhältnis Zwischen Wärme und mechanischer Leistung
m forschen. Oies führte xur pntdeckung des mechanischen Wärme¬
äquivalents und in der polge m der die ganm blatur umspannen¬
den pnergielekre.

Sämtliche blaturenenergien sind in bestimmtem Verhältnisse
und in einer picktung ineinander umwandelbar, die durc-k nicht¬
kompensierte Intensitätsdifferen^en, gleichsam durch ein pnergie-
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gekälle, bedingt ist. Da bei allen Ixlaturvorgangen sieb Marine
einstellt und somit die Entropie als lVtaL 6er entwerteten bnergie
aut Kosten 6er treien bnergie tortwakrend zunimmt, so bat 6as
organiscke beben, 6as von 6em blerabsinken 6er böberen zu 6en
nie6eren bnergiearten abkängig ist, kein günstiges prognostikon
tür sieb, ^um Olücke bergen 6ie 6üsterenpropkezeikungen 6es
Zweiten blauptsatzes 6er mecbaniscken Märmetkeorie tür unseren
Planeten solange keinen son6erlicben Lckrecken, als 6ie mäcktige
Lonne 6er 6roken6en bnergiennivellierung kräftig entgegenwirkt,
immer neue potentialdikterenzen un6 neues beben erzeugend.

Miewokl tür 6ie Oesamtbeit 6er uns bekannten blaturprozesse
6ie Ztbnakme 6er bktropie teststekt, so tolgt 6araus keineswegs,
6a6 je6e einzelne 6er bnergiearten tür sieb unwirksamer wür6e.
Vielmebr können sieb sebr wobt aut gewissen Oebieten 6ie bnergien
konzentrieren un6 intensitätskrättiger wer6en, wie aucb trot/, br-
baltung 6er Oesamtenergie ganze bnergieklassen zu- o6er abnekmen
können. 8o weist 6as menscbliebe beben bnergiewacbstum aut,
extensiv 6urck 6ie Levölkerungszunakme, intensiv 6urcb 6en bort-
scbritt un6 6ie Oebung 6er geistigen Spannkraft. Innerbalb 6er
sieb gleicbbleiben6en Oesamtenergie un6 6er sieb verkleinern6en
Oesamtnutzenergie gibt es eine Vermebrung 6er menseblieben
bnergie.

beider ist 6ie Klaturtorsckung nocb nickt soweit ge6ieken,
6a6 6er zweite blauptsatz auck 6ie organiscken Veränderungs-
ricktungen erscköptte. Oie Biologie wir6 kottentlick in nickt zu
terner Zukunft auck diejenigen brsckeinungen exakt energetisck
zu ertassen imstande sein, die wir beute nock unter die Legritte
wie: bntwicklung, Auslese, Kampt ums Oasein, ^weckanpassung etc.
reiken müssen. Vorläutig gäknt zwiscken dem pk^sikaliscken
Veränderungsprinzip und dem organiscken bntwicklungsgesetze
eine Kluft, die wokl ein energetisckes bntwicklungsgesetz über¬
brücken wird, blnd dann würde kür einen Oeist, der die bnergie-
umwandlungen der organiscken Prozesse lückenlos durckblickte,
wokl auck der vielbekämptte und Kettig verteidigte ^weckbegrikt,
der keute nock immer ein unentbekrlickes Oenkmittel nickt nur
der btkik, sondern auck der evolutionistiscken Liologie ist, wenn
sie ikn auck durck die Anpassung und Lelbsterkaltung erklärt,
wegtallen, besser gesagt, mit dem allgemeinen Kausalgesetz zu-
sammenkallen. Mir kennen aber, zumal aut organisckem und
geistigem Oebiete, die bnergietolgen nock nickt genügend; viele



Okeäer äer Oner§ieumwanälun§8kette 8inä un8 verborgen; wir
wi88en okt nur, äab äie8er Vor§an§ in ^ewi88em 2eitab8cknitte
jenen re§elmä6i§ — man 8a§t §erne: notwenäi^ — nack 8ick xiekt,
wir 8eken äie allgemeine Kicktung, in äer äie Entwicklung vor
8ick gekt, unä nennen einen so!oken un8 bekannten kolgepunkt
<ter Ontwicklung8reike ^iel ober Xweck. Mo wir äie Öbergänge
8ick unmittelbar ab8pielen 8eben, 8precken wir von Oixacke unä
Mirkung, äie wir al8 Energien unä 3ub8tanxen naeb jenem lVla^er-
8cben Lau8a aequat ettectum gleicksetxen.

2weitello8 wirä eine entwickeltere Onergetik äie alten xwei ?rin-
xipienpaare: Klaterie unä korm (Kratt), Or8acke unä 2weck xu einem
einxigen allumta88enäen Orinxipe xu8ammen8ckweiken, xumal scbon
^ri8totele8 äie bewegenäe Orgacke ak äa8 äen Öbergang von
äer Ootentialität (8uv«^;) xur Aktualität (evi^r^) kerbeitükrenäe
unä äen ^weck al8 äa8 vollenäete Me8en, äen IZegrikk äer Oinge,
aut äie borm (§180?) oäer Aktualität reäuxierte unä biermit nur
äen Oegen8atx von 8tott (u>vz) unä borm (§180;) te8tbielt.

Inxwi8cken weräen wir gern unä mit Ortolg äen ^weckbegritt
anwenäen, äer übrigere 8tet8 ein vorxügkcker Oenkbekelt bleiben
äürtte. Oie OrgebniZ8e äer teleologi8cken Oor8ckungen 8ollen äem-
nacb von äer Öberxeugung nickt xurückgewie8en weräen, äab
auck im Keicke äer Zwecke äie Onergie kerr8ckt.

Oa8 weräen wir namentlick aut äem Oebiete äer men8cklicken
tVlotive unä ttanälungen bekerxigen. Oie Mi88en8ckatt kann äie

- Onergieübergänge, von äen Keinen äer ^ukenwelt unä äen bin-
äKrken angetangen, über äab Omptinäen, Oenken unä Mollen bi8
xu äen ttanälungen unä laten al8 Mirkungen aut äie ^ubenwelt
nock nickt exakt, ä. k. ak ein Kontinuum von latbestänäen an-
geben, obwokl geraäe äem 6ewu6t8ein von äer VerknüptunZ äe8
Millen8 yu,t. Aer^ewollten läanälunA äer Or8ackbe^rikt 8ein Ont-
8teken xu veräanken 8ckeint. Oa weräen wir un8ere xkitluckt xum
^weckbe^ritt nekmen. ^ber auck aut äie8em Kei6um8trittenen
keläe äe8 3piel8 äer Motive, äe8 Kampke8 äer Vor8tellun^en, Orteile
unä MiIlen8re§unZen, aut äem Qebiete äer Millen8treikeit — äe88en
sinä wir UN8 bewubt — kerr8ckt Kau8alität, lie§t eine Lub8tanx
xu^runäe, äie ikre kormen wanäelt: äie Oner^ie.

Ob äie p8^cki8cke Letäti§unZ eine Oner^ieäuberunZ Ot, i8t eine
kra§e, äie alleräin§8 er8t eine, vielleickt nake, ^ukunkt betrieäiZenä
beantworten wirä. Oie ari8toteli8cke ?k^8ik, in äer auck äer
lVten8ck Olatx tinäet, lekrt, äie men8ckkcke Leele 8ei äie korm
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bes organiscken Korpes ober svs^Li«
<p^kiix.crü äss^v^oü). Allein bie keutxutage üblicken bkilosopkien
ginb im groben ganjen weit entkernt von bieser einkeitlicben ^u-
sammenkassung ber blatur; 80 möge beim wenigstens einer kurzen
formalen Erwägung Kaum gegönnt sein.

Oie allgemeine wissensckaktlicke, aucb burck bie moberne
Vtetapk^sik eines lZoutroux nickt ersckütterte Öberxeugung gekt
bakin, bab auck bie ps^ckiscken Vorgänge ursäcklick bestimmt
sinb; sogar bie minutiöse, an bie 8ckolastik sick ansckkebenbe
XVillenskreikeitsanal^se siekt bas Kausalgesetz burck ciie >ViIIens-
kreikeit nickt burckbrocken. Oem Na^erscken Ontbeckungs-
gebanken gemäb ist nun bas Kausal- mit bem Onergiegeset^e
ibentisck; bas letztere gilt also auck im ps^ckiscken beben, berner
ist eine gesetxmäbige >VeckseiWirkung xwiscken „Oeib unb 8eele",
eine gegenseitige Leeinklussung ps^ckisckerunb pk^siscker Oroxesse,
eine gewisse Omkekrbarkeit berselben opinio communis, ber bie
8elbstbeobacktung immer wieber Keckt gibt. >Vo aber Verursackung,
bort auck Onergieübergänge, bort Energien.

Oegen biese Feststellung ps^ckopk^siscker Verursackung unb
psyckiscker Energien bürkte auck niemanb ernste Oinwenbungen
erbeben, wenn betont wirb, bab eine qualitative Oleicksetxung von
Orsacke unb Wirkung ausgescklossen ist. 8ckon pk^sikalisck
kommt bie Vbärme kür unsere XVakrnekmung ber Bewegung nickt
gleick, obwokl beibe bnergiearten burck bie universelleKonstante 424
verbunben sinb. 80 werben wir auck bie ps^ckiscken unb pk^siseken
Energien voneinanber untersckeiben, xumal wir uns über basVbesen
ber Oinge nickt ausxubrücken kaben, bie ber metapk^siscken
8pekulation überlassen bleiben.

Oerartige ^nnakmen werben uns um so eker gestattet sein,
als uns eine eingekenbe blackweisung ber energetiscken blatur
psyckiscker Vorgänge von unserem 8pexialgegenstanbe xu weit ab¬
seits kükren würbe, unb eine Zmsckauung im übrigen burck ikre
Zmwenckmg auk ikren XVakrkeitsgekalt am besten geprükt wirb
(vgl. 8. 401).

Oie wirtsckaktlicke lätigkeit ist auk bas Äel ber Lesckakkung
ber notwenbigen freien blaturenergien gericktet; benn bas beben
ist eine borm bes Onergiewecksels, berukenb auk bem Ootential-
gekälle xwiscken aukgenommenen unb abgegebenen Energien. Oie
kür uns in Letrackt kommenben Energien beÄeken wir von ber
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Lonne; obgleick unzer planet auck 8eine eigenen Energien be8itxt,
bie Keben8energien al8 8olcke fükren 8ick aut bie Lonne xurück.
Wie bie Kokle in Orxeiten in ben pklanxen aufge8peickerte Lonnen-
energie i8t, 80 8inci un8ere blakrung8mittel organi8ck in Pflanzen unb
l'ieren L88imilierte, init Orbenergien verwobene Lonnen8traklen, beren
Wirken in un8 ciie lang8ame Verbrennung un8ere8 beben8 unter-
kalt. Oer Kampi UM8 Oa8ein i8t Kampf um bie Lonne; »gek mir
au8 6er Lonne", rutt 6er kleine Nann 6em keutigen Könige, 6em
Wirt8Lkaft8gexvaltigen, xu; 6enn 8ckon wegen 6er be8ckränkten
Oberfläcke un8ere8 Planeten 8tekt 6en Organi8men nur eine be-
8ckränkte, 6er kerecknung mekr o6er weniger xugänglicke Lonnen-
energie xu Qebote.

Wenn man annäkerung8wei8e 6en blakrung8energiebebarf eine8
Kulturmen8cken, aut welcken Lebarf e8 voremt ankommt, mit
3000Kilogrammkalorien türöeimag, 8omit mit etwa 1000 000 Kalorien
für 6a8 )akr, un6 auf 1 ka ^ckerlanbe8 jäkrliek 5000000 Kalorien
für kläkrstofte verfügbarer Lonnenenergie annimmt, 80 könnten aut
1 ka 5lVlen8cken, auk 6en 2000000000 ka Zocker- un6 Wie8enlan6e8,
6ie bie Orboberkläcke keute Kaben6ürkte, beiläufig 10000000000 ^len-
8cken leben, wenn 6ie Lonnenenergie voll un6 ganx au8genutxt
würbe, ^uberüem gibt e8 bei 5000000000 ka nock nickt kultivierten,
aber kultivierbaren Lteppenlan6e8, wo etwa 25000000000 Nemcken
leben könnten. Oa8 übrigeOanb i8tteil8unkultivierbar (3 000 000 000 ka)
o6er im Intere88e 6er 1Vlen8ckkeit nickt au8rottbarer Wal6bo6en
(etwa eben8oviel). Wie ungenau auck 6ie8e Ltati8tik 8ein mag, 6ie
^aklen 6euten je6enfall8 an, 6a6 6ie Vermekrbarkeit 6e8 1^en8cken-
ge8ckleckte8 eine begrenzte i8t, un6 6a6 ikre Orenxen bei 6er
keutigen ra8cken l3evölkerung8xunakme in einer nickt gar entfernten
^eit erreickt 8ein wer6en. Wenn wir 6a8 Orbbevölkerung8maximum
mit 30 Vikiarclen un6 6ie gegenwärtige jäkrlicke Iprox. Volk8-
xunakme Oeut8cklan68 6urck8cknittlick für alle Völker gelten
la88en, 80 wür6en 6ie8e bei jenem Vlaximum in etwa 300 )akren
anlangen.

Onterbessen 8tekt je6ock fe8t, 6a6 6ie vorkanüenen Energie¬
quellen im allgemeinen nock xu wenig LU8genütxt werben. Or8t
6ie blot Zwingt 6ie lV1en8cken xur rationellen ^u8beutung 6er
blatur, 8ie i8t 6ie lVlutter 6er Kun8t, mit 6en blaturenergien Kau8-
xukalten, xu wirkckakten. Oa 8ick 6ie Energien für 6en blutxekekt
oft autkeben ober 8tören, ILkt 8ie ba8 Ökonomieprinxip einen
8olcken Verlaut nekmen, 6a6 ikre Vergeudung womöglick ver-
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mieten un6 6as gröktmöglicke lieben, 6ie bebenstülle, erxielt wirb,
bebensmackt, bebensenergietülle, bnergiekonxentration ist 6er bnb-
xweck 6er Wirtsckatt unb 6er btkik.

Oie xweckbienlicke bnergielenkung wirb nur burck bnergie,
burck mensckkcke Arbeit erwirkt. Irn bnergiewecksel bes bebens-
proxesses verbin6et sick 6er eintretenbe bnergiemangel mit 6ern
Qetükle 6er bntbekrung un6 6e8 öebürknisses nack triscken bnergien.
Wie 6er 8tein xum Loben, analog — treilick nickt gleick — 8trebt 6er
mensckkcke Organismus, sick selbst regukerenb, nack Letriebigung
6e8 Lebürtnisses, nack Wieberersetxung verbrauchter un6 ätutnakme
potential Koker bnergien. Oer men8ckkcke Qei8t kennt infolge 6er
überlieferten brtakrung 6er Vortakren un6 aus eigener sowie 6er
lVIitmenscken brtakrung gewisse ktutxenergiequellen; tlieben 8ie
ikm nickt reicklick genug, so torsckt er neuen nack, 8pürt neue,
6. k. bisker nickt gekannte bunktionsxusammenkänge in 6er blatur
aut, 6enen er 6ie Kicktung aut 8ick gibt, 6ie bnergien so in seinen
eigenen bebensstrom Ieiten6 un6 tür sick xunutxe macken6. lVtit 6er
/tutkinbungsmögkckkeit neuer bebensenergiec^uellen kält nickt allein
6ie Vermekrbarkeit, 6ie Extensität 6es lVtensckengescklecktes, son6ern
auck 6essen Vollkommenkeit un6 Olücksgetükl, 6ie Intensität,
gleicken Lckritt. ^.11 6as Oenken un6 sollen, all 6ie beistungen
6er inenscklicken Organismen, 6ie 6ie Llaturenergien xu bebürtnis-
betriebigenben Wirtsckattsenergien umtormen un6 6iese sammeln,
macken 6ie vvirtsckaktkcke Betätigung, 6ie wirtsckattkcke Arbeit,
6ie Wirtsckatt aus.

Oie bäkigkeit 6er blutxcnergien, seine Lebürtnisse xu betrie6igen,
ikn krättig xu. macken un6 in Kratt entsprecken6 xu erkalten,
nennt 6er tvlensck ikren Wert. blickt alle blutxenergien sin6 tür
6as beben gleick wicktig, gleickwertig. Oie xvicktigsten sin6 6ie-
jenigen, okne 6ie 6as beben an un6 tür sick, 6as nackte beben
nickt möglick ist; okne Ztutnakme von blakrung un6 butt ist 6as
beben un6enkbar, 6a ja 6as beben in 6er OxMation 6er 6urck
bläkrstotte stationär erneuerten Kellstottc begrün6et ist. Leibe sin6
6aker von 6er elementarsten Wichtigkeit, vom köcksten Vierte;
kür 6ie butt jebock brauckt man im allgemeinen nickt xu sorgen,
veil sie überall vorkan6en ist. Oagegen bieten sick 6ie blakrungs-
mittel 6er 6ickten Kulturbevölkerung nickt von selbst 6ar; aut ikre
brxeugung mub 6es Nenscken Linnen, 'krackten un6 ü'un gericktet
sein, sie müssen erarbeitet werben: sie kaben wirtsckaktlicken Wert,
^.uck 6ie butt kann einen solcken kaben, wenn sie x. 8. von be-



stimmten (Qualität (V^ald-, Leeluft) sein soll, und kostet dann
wirtsebaftlicbe Opfer.

Oie menscblicbe Arbeit ist das Kriterium wie 6er V^irtsebakt
so des wirtscbattlicben Viertes. VLert Kat, was xur Lrbaltung und
Lörderung des I_ebens gereicbt, wirtsckaftlicben Xl^ert bat, was xu
diesem Zwecke erarbeitet werden mu6. Oie wirtsebaftlicbe Arbeit
ist diejenige menscblicbe Arbeit, die durcb sparsame Verausgabung
6er Ligenenergie freie blaturenergien 6en menscbbcben Ledürknissen
anpabt. XVirtscbaftlicbe Vierte sin6 mit ps^cbiscber un6 pb^siscber
iVIenscbenarbeit durcbwirkte, 6eu Ledürknissen angemessene blatur-
energien.

Oie wirtscbaftlicben Vierte sin6 6emnack 6urcb 6ie Ledürknisse
un6 6urck 6ie Arbeit bestimmt. XVären 6ie Ledürfnisse aller Vlit-
glieder 6er XVirtscbaftsgemeinscbaft gleicbmäbig nur nacb Zdter,
Qescklecbt un6 Oesundbeitsxustand differenxiert, 6ann wäre einxig
un6 allein 6ie Arbeit 6er Lestimmungsgrund 6er XVertscbätxungen,
XViNsLbaftswertungen waren ^rdeitswertungen. Allein tast immer
in 6er bisherigen Oesckicbte baden 6en etbiscken Idealen xum
Idobn und d'rotx einzelne Klassen ibre besonderen Interessen ver¬
folgt; das uralte und von beinabe allen iVIoralpbilosopken immer
und immer wieder, wenn aucb mit verscbiedenen Sorten aufgestellte
Ideal und erbabene Lndxiel aller bumanitären Bestrebungen, das
Lrinxip des gröbtmöglicben Qlücks der gröbtmöglicben xiabl wurde
bis beute nicbt verwirklickt. XX^äbrend eine Ninderbeit nicbt nur
alle ibre Llementarbedürfnisse xu befriedigen vermocbte, sondern
darüber binaus nocb vielmekr blutxenergien für böbere und Luxus-
bedürfnisse an sieb xu xieben dielVIackt batte, blieb die grobe Nebr-
beit auf die Befriedigung der allereinfaebsten Bedürfnisse bescbränkt.
^a die ganxe Oescbicbte scbeint mit wenigen kurx dauernden und
lokalen -Xusnabmen, wie es die ersten Obristengemeinden waren,
eine solcbe Lntxweiung der iVIenscben xu sein: die iVIinderkeit,
über reicblicbe iVIittel verfügend, die besitxende und berrsebende
Klasse bildend, und die iVIebrbeit, arbeitend und kaum das blot-
wendige ikr Ligen nennend. Oieser Oegensatx bat sieb in der
Oegenwart infolge Öberkübrung der durcb die moderne lecknik
grobxügig entwickelten ?roduktions- und Arbeitsmittel Mascbinen,
umlaufendes und Qeldkapital, Orund und Loden) aus derVerfügungs-
spbare der Lroduxenten in die der Lesitxenden besonders scbarf
xur bekannten „soxialen Lrage" xugespitxt. Ls bat sieb offenkundig
xwiscben den Klassen der ganxen Kulturwelt eine gewaltige Lpannung
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gebildet, die eine bösung entsckieden verlangt, wobei es sicker
am ?latr ist, 6a6 die Vbissensckaft, deren Äel r^u guter betrt denn
dock 638 XVokl und V^eke der Nenscken ist, diesem die Oesamtkeit
betreffenden Oegenstande ikre Aufmerksamkeit ^uwende und nickt
all^u einseitige, nur wenigen Zugute kommenden V/akrkeiten an
den l'ag fördere.

Leim Kampf um dis klut^energien ist naturgemak jeder ^u-
näckst auf sick behackt, so dab diese nack Nabgabe 6er Nackt
6en einzelnen Zufällen. Oer Ltarke errafft mekr als 6er Zckwacke,
ja jener mackt sick 6iesen ^u Diensten gefügig. Im kaufe 6er
Entwicklung wurden 6ie Interessenkreise 6er Individuen durck
blormen, durck das Leckt, begrenzt und so eine gewisse kriedens-
ordnung als Vorbedingung der Oesellsckaft gesckatken. Oer Kampf
blieb aber, blök feinere kormen erkielt er; die Nackt ist die
(Quelle alles Leckts, 7v6>T^.o; 7r«v^o>v. Zollen jedock gröbere
Oemeinsckatten, ^u deren Lildung dieLevölkerungs^unakme drängt,
besteken, so müssen die Interessen der ganzen Oemeinsckatt als
Ondxweck für die Wandlungen der einzelnen mabgebend werden,
was r^u betonen die ewige Aufgabe der Otkik war und ist. LoÄal-
etkisck gut werden dann jene Klandiungen genannt, die nickt
nur dem einzelnen, sondern auck den Iklebenmenscken und dem
kranken frommen.

beider überblickt das Individuum nock immer nickt oder nickt
genügend die vielen ^usammenkänge, die seine Vokltakrt mit
jener der blebenmenscken und der Oesellsckaft versckränken. Os
ist egoistisck in dem Zinne, 6a6 es kunsicktig nur sick suckt
und sick rum Vbeltmittelpunkte mackt. Ztatt sick vor allem lXkitr-
energien durck werterreugende Arbeit aus dem ungekeueren blatur-
vorrateru besckaften, seken sick die Nenscken auf einen käblicken,
oft mekr tieriscken als vernünftigen. Kampf angewiesen, in dem sie
einander Übervorteilen, unterwerfen und Zuweilen auck vernickten,
auf diese XVeise Klassen- und Kastenuntersckiede bildend.

OleickwokI Kat sick in neuerer ^eit infolge der Ontwicklung
der 'kecknik, infolge der Orsckliebung neuer mäcktiger Onergie-
quellen und namentlick infolge ausgebildeter Kommunikationen,
der Kaum- und ^eitüberwindung ein bedeutender^usgleick rwiscken
den Nenscken vollzogen. Oie Onergie-, Kaum- und ^eitüberwindung
ist auck eine Öberwindung des alten Nenscken in berug auf die
differenzierten Ledürtnisse und die Nöglickkeit, sie geltend ru
macken, oder vielmekr, sie wird allmäklick immer mekr eine solcke



vver6en. Oa6 6ie Llementarbe6ürfni88e 6er arbeiten6en V0IK8-
geno88en vor 6en oft übrigere in6ivi6uell 8Ogar 8ckL6Iicken Kuxu8-
be6ürtni88en EinzelnerVorrang kaben, i8t nickt mekr blök tkeoreti8cke
^N8ickt un6 frommer >Vun8ck 6er wenigen Noralpkilo8opken,
8on6ern 8ckon eine allgemeine Öberzeugung, 6er 6ie ent8precken6e
'Kat kinzugetügt ver6envir6: 6ie Verxvekrung ein8eitiger 6e6ürtni8-
befrie6igung auf Ko8ten 6er Nekrkeit.

Wenn von maneken klationalökonomen 6a8 Le6ürfni8 zum
Orun6begriff stempelt vur6e, 80 Kat 6a8 nur in8otern eine Le-
recktigung, ai8 e8 aut 6ie Oelten6mackung 6er Le6ürtni88e ankommt.
Oer Wert i8t Ke6ürfni8befrie6igen6 — 6a8 i8t 6ie p8xckologi8ck-
etki8cke Oetinition 6e8 Werte8. Or8t 6a8 6e6ürkni8; 6ie8es aber
IÖ8t Notivezum Klan6ein au8; un6 nur von 6ie8em arbeit8befrie6igten
8e6ürfni88e i8t in 6er Wirt8ckaft8>vi88en8ckLft 8peziell 6ie Ke6e,
nickt von jenen Le6ürtni88en, 6ie 6ie We8en auck im Ml6enen Zeit¬
alter un6 im ?ara6ie8e Kaken, 6ie 8ie aber keine /m8trengung
Ko8ten. Oie Vor8tellung 6e8 Wirt8ckaft8zvecke8, 6er 6urck Arbeit
zu ervirkenclen Le6ürfni8bekrie6igung, i8t im Wirt8ckatt88ubjekte
Kr8tes, 8eine Vervirkkckung i8t in 6er Wirkckaft Ketzte8: 6er
Nen8ck 8elb8t i8t in 6er Wirt8ckatt Anfang un6 0n6e, Keine8vreg8
aber irgen6 ein ,,unper8Önlicker ?ro6uktion8taktor" (Qrun6 un6
Lo6en, Kapital), kinter 6em 8ick 8ekr vvokl mäcktige Oemonen
bergen können.

Oa8 men8cklicke Oan6eln er8treckt 8ick nickt allein auf 6ie
Erzeugung vcirt8ckaftlicker Qüter, 8on6ern auck auf 6ie ^ukbiellung
6er Le6ürfni88e un6 Keckt8LN8prücke. Nlentkalben i8t keutzutage
6ie Na88e 6e8 Volkeb an 6er Arbeit, ikre 6e6ürtni88e un6 Nenbck-
keit8reckte zur Leitung un6 eine Klormalbe6ürfni88kala /ur all¬
gemeinen Anerkennung zu bringen. l3e6ürtni88e 8in6 ja Willen8-
er8ckeinungen mit 6er Klebenbe6eutung 6e8 V^irt8ckattlicken. Vt5e
nack 6er geläufigen ^.U86ruck8vei8e 6er V^ille, 80 8tellt auck 6a8
8e6ürkni8 per8önkcke Nackt un6 Energie vor. klickt nur 6er
eigentlicke Qegen8tan6 6er V^irt8ckatt, 6ie Arbeit, 8on6ern auck
ikr etki8cker ^eck i8t 6emnack energeti8ck: per8Önlicke Energie.

Oer knergiekegriff un6 6ie innige Verknüpfung 6e8 2xvecke8
mit 6er kev-irken6en Omacke 6er vcirt8ckaftkcken Tätigkeit muk
80 betont vrer6en, >veil man in 6er neueren ^eit mit 6ern Legriffe
Le6ürfni8 xuviel be'vei8ensollte. V^ie6ervrirt8ckaftlicke kiberali8MU8
6ie freie Konkurrenz un6 6a8 „ Kai88ez faire, lai88ez pL88er" mit
6em Qe8etze von Angebot un6 klacktrage erklärte un6 80 8oziale
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Härten recbttertigte, die seither 8cbon die soziale Entwicklung, jene
8ewei8e bügen 8tratend, beseitigt Kat, 80 wurde 8päter mit dem
8edürtni8 die V^ertlebre, die ganxe V^irt8cbaft8tbeorie und -praxi8
unter Aufwand groben 8ckarf8inne8 xu begründen ge8uckt. Oak
in 8olcbem „Ledürfni88e", die 8oxialmacbt unct l^lacbtverteilung
8cbon einbegriffen, 8edürkni8 vornebmlieb bedürfni8 6er 6e8itxenden
i8t, Kat man vielleicbt über8eben. bs i8t wobl all xu 8ubjektivi8ti8cb, xu
8Lgen, für einen Vtilbardär batten 1000>Verteinbeiten bäum die8elbe
Bedeutung wie für einen Proletarier 1 Oinbeit, und wir 8eben, dab
die arbeitenden Klagen eine objektive >Vert8cbatxung durcbxu8etxen
mit Orkolg bemükt 8ind.

Ourcb die letzten Erwägungen wurde die 8oxialpolitik ge8treitt.
p8 i8t ja nicbt 8acbe einer einbeitlicben und umfaßenden >Velt-
an8icbt, die Kebenser8cbeinungen Kün8tlicb xu xer8etxen, wie e8 Oie
8orgfältig differenxierten Pacbdi8xiplinen, aucb diePbilo8opbie, xu
tun pflegen, wobei ilmen übrigen8, wie wir ge8eben baden, die
recbt men8cklicbe Vermengung 6er „reinen« l'beorie mit 6er
d'endenxprax^ unwillkürlicb unterläuft, jjener emckeinen vielmebr
aucb 6ie etbi8cken un6 recbtlieben blormen al8 ge8ell8ebaktlicbe
Energieformen 6er allgemeinen Xau8Llreibe. ändern 8ick 6ie
natürlicben Vacbtverkältnisse 6er Qe8ell8ckaft8gruppen gegenein-
an6er, un6 wer6en gleicbwobl alte, einer früberen Nacbtverteilung
ent8precben6e Peebt8kormen beibebalten, 80 wer6en ge8eIl8LbaftIicbe
Reibungen, Lpannungen un6 8törungen bervorgerufen, 6ie 8icb
im Oefübl al8 Onxufriedenbeit 8piegeln un6 ibre 8e8eitigung
bei8eben.

Oie Bedingungen 6e8 8oxialen 6ei8ammen8ein8 Kaden 8icb
8eit etwa Kundert ^akren von Qrun6 au8 geändert. >Väbrend 6ie
Vpi88en8cbatt 6er alten Völker ari8tokrati8cb war, 6a8 Oewerb8leben
al8 banau8i8cb galt, wie 6ie8e8 Vport e8 bewei8t, bat 8icb 6ie neu-
xeitige >Vi88en8cbatt mit 6em gewöbnlicben beben befreundet,
indem 8ie in der Oe8talt der Oecbnik den wirt8cbaftlicben Ledürf-
ni88en mebr al8 je xu dienen 8ieb bereit fand. Oer ldauptfort8cbritt
der bleuxeit dürfte in dem wi88en8cbaftbcben Ourcbdringen der
KVirt8ebaft8proxe88e, in der Vergei8tigung der Arbeit, be8teben. Oie
lVla8cbinen baden dem Nen8cben den grökten leil der mecbani8cben
Arbeit abgenommen und 8eine bei8tung8käbigkeit in8 Onerbörte
ge8teigert. Oanx neue, vorder kaum vomtellbare Produktion8-
bedingungen wurden ge8cbakfen, reicbbcb fließende blutxenergie-
8tröme eingeleitet und damit Idand in Idand gebend die 8ildung8-
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mackt der Völkermassen gekoben. Oa6 dem entspreckend auck
die Kecktsnormen, die die gesellsckattlicken Funktionen regeln
zollen, 2U ändern wären, ist selbstverständlick. Vie Oeset^geber
von beute 8oIIten das tatsäcklicke XVirtsckattsIeben und die Lkilo-
sopkie cier decknik Zweifellos kennen und nickt cte8 weiten und
Lreiten er8t geleimte Lorsckungen darüber an8tellen, ob Oiebstakl
der Llektrixität wirklick Oiebstakl 8ei, da ja die Elektrizität keine
„Lacke" wäre. Oie Kecktserreugung wurzelt eben im allgemeinen
Oenken und Vpeltansckauen, in dem dadurck be8timmten etki8cken
und soräaletkiscken Lüklen, und durck recktlicke Klormierung er¬
kalten die etki8cken Ideale ikre konkrete Oestalt. bin der Oegenwart
angepabtes XVirtsckattsreckt dürfte die VVirtsckatts- al8 Krbeits-
wissensckatt ^u begründen im8tande 8ein.

Oie kerrsckende blationalökonomie nimmt drei Oroduktions-
taktoren wirtsckattlicker Vierte an: Klatur, Kapital und Arbeit.

Oa^u ein >Vort: Oie blatur i8t wokl kein Laktor im Linne
einer Leilursacke, da vielmekr alles durck die blatur gesckiekt.
Kleist ist darunter wokl der Orund und Loden gemeint. OaL
dieser besonders kervorgekoben wird, ist eine kolge der über¬
lieferten Lrivateigentumsördnung. Oas Privateigentum Kat sick
des Lodens als der ltauptbedingung jeglicker Produktion bemacktigt
und war lange ^eit vornekmlick Orundeigentum. Klit der Vbirt-
sekattsentwicklung stieg die Industrie als kökere Ledürtnisse be¬
friedigend, mit ikr das siebende (Klasckinen), umlaufende (Ver-
kekrsmittel) und Oeldkapital in der Ledeutung und wurde in
der bleu-eit mit um so gröberem Liter unter das persönlicke Ver-
tügungsreckt als Kapitaleigentum ?u bringen gesuckt, als infolge
ausgebildeter Kommunikationen die reicklicken Lrreugnisse des
jungträulicken amerikaniscken Lodens leickt überallkin gelangten
und daker der ausgenutÄe europäiscke Loden an V7ert einbükte.
Oa im Laute der l^eit das industrielle und kommerzielle Kapital¬
eigentum das ganre Kulturleben derVölkerund deren Oesekgebungen
ebenso oder nock mekr als ekemals das Qrundeigentum ^u be¬
einflussen die Klackt gewann, ist eine besondere klervorkebung
des Kapitals als Lroduktionstaktors wokl ?u versieben, aber wissen-
sckattlick nickt 2U reckttertigen. 80 komplizierte Legritke, wie der
des Ligentums, dürfen in den elementar sein sollenden klaüpt-
begrikten nickt verborgen sein. Kis ursprünglick kennt die XVirt-
sckattswissensckatt die Ledartsnatur des Klenscken, diepsgckologiscke
Voraussetzung aller ^Virtsckattstätigkeit, und die aut diese Ledürknisse
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gericbtete, v?ert8ckaffen6e men8cblicbe Arbeit, ibren eigentlicben
Oegen8tan6. Von 6en 6rei ?ro6uktion8taktoren verbleibt nur 6ie
Arbeit.

Line ernpiriscbe ?8^cbologie vcir6 6ie Lebürinisv^eisen 6er
verscbieclenen Klen8cben freilicb nicbt 8cbablonenbatt beban6eln;
namentlick clie Volkerp8^cbologie ?eigt 6ie ver8cbie6en8ten be-
6ürtni8arten aut. be8cbrankt man 8icb je6ocb aut 6en europai8ck-
Lmerikaniscben kulturkrei8, 80 i8t nicbt ?u leugnen, bab 8icb alle
berut8kla88en in 6en 8e6ürkni88en 8cbon bi8 beute 8tark au8geglicben
baben. Oie Ktoralpbilo8opben, ?umal 6ie religiÖ8en, baben 8eit
jeber 6urcb 8^8temati8cbe XVlIIen8biI6ung 6en Völkern normale
8ebürtrn88e anxuerxieben 8icb bemübt. Allein immer 8in6 6ie
Onter8cbie6e geblieben, bi8 6er mo6erne Lortscbritt 6urcb 8eine
Lnergie-, kaum- un6 ^eitübervcin6ung 6ie Kten8cben nicbt nur
äukerlicb, 8on6ern aucb kulturell näber bracbte. Onter berück-
8icbtigung 6er neuen Om8tan6e v^ir6 6ie O^giene un6 Ltbik trot?
Oe^abrung eine8 freien 8pielraume8 eine normale l3e6ürfni88kala
umgren?en, objektiv vertabren6 jene Le6ürfm88e billigen, 6eren
bekriebigung Kratt un6 Oe8un6beit, intellektuelle un6 morali8cbe
Vollkommenbeit, Kur? 6ie Leben8tüIIe 6er In6ivi6uen un6 6er
Oe8ell8cbaft be6euten, 6ie Oelten6macbung jener aber bekämpfen,
6ie 6er vcabren V^oblfabrt nicbt tör6erlicb un6 6er Oe8amtbeit
8cbä6Iick 8in6; 8ie vcir6 je6ermann, 6er ge8ell8cbaftlicb notvven6ige
Arbeit verricbtet, ?um min6e8ten 6a8 Lxi8ten?minimum verbürgen.

Oie ?8^cbologie un6 Ltbik 8in6 6ie Vorau88et?ung8vci88en-
8cbatten 6er VVirt8cbaft8lebre un6 8in6 in 6er kicbtung 6er national-
ökonomi8cben svečke mit grobem LcbariÄnn von ^6. >Va§ner,
6er nationalökonomi8cben „Ö8terreicbi8cben Lckule» u. 8. v., LU8-
Zebiläet 'ivor6en. Oa§e§en vcur6e 6er 8pe?iti8cke Oe§en8tan6 6er
XVirt8cbatt, 6ie Arbeit, merk>vür6i§er'ivei8e vernacblä88i§t; 8eine
Lrtor8ckun§ >vir6 6urcb 6ie ener§eti8cbe Lntvcicklun§ 6er OioloZie
in btinkuntt vi^obl Mkör6ert vcer6en.

XVie 6er allgemeine /^rbeit8- un6 Lnergiebegriff 8cbon beute
für 6ie ganxe XVeltbetracktung von fun6amentaler un6 Zentraler
6e6eutung i8t, 80 vcir6 nacb?uvcei8en 8ein, 6a6 6er begriff 6er
men8cblicken Arbeit eine neue iVten8ckenlebre (Zmtbropologie) be-
grün6eb VLir6 6a8 exakte Oenken, 6a8 aut pb^8lko-cbemi8cben
Oebiete 80 Orobe8 erxielt bat, 8icb einmal mit eben8olcber Ein¬
gebung 6er betracbtung 6er men8cklicken Arbeit ?uvcen6en, 80
vcir6 nicbt nur 6ie ?b^8iologie, 8on6ern aucb 6ie ?8^cbologie,
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Ltbik unb Ökonomik baburcb gewinnen. Licker wirb ber Nenscb
in seinem Qlücksstreben gefördert, wenn die XVissenscbatt, bie
bisber entferntere Vorbebingungen eines vollkommenen Gebens
gesckaben, mit Krnit Žerake cler unmittelbaren >Voblfabrtsscböpfung
sieb wibmet. ^Vie puškin unter vielen anderen klagt, baden
aus dem gewaltigen „materiellen" ^utscbwung 6er bleu^eit nur
begrenzte Kreise Vorteile — okt sogar fraglicbe — gezogen; solcbe
6er Oesamtbeit 6er Volksgenossen ^ukommen ^u lassen, ist Aufgabe
einer Lo^ialarbeitsetbik. V-drd 6ie Verteilung 6er bluVenergien,
6ie 6ie Lecbnik in so reicblickem Nabe aukscbliekt, ikre Zuleitung
rm 6en In6ivi6uen 6er V^irtsckattgemeinsckatten mit 6erselben
über-, ein- un6 6aker aucb vorausblicken6en Oeistestätigkeit voll¬
zogen werben, wie ikre Lrobuktion, so wirb bie gegenwärtige
soziale lbnxuiriebenbeit 6er Völker gemindert und nacb und nacb
beseitigt werben. Vüe bie Lecknik bie Qüteremeugung von Orunb
aus veränbert, „revolutioniert" bat, so wirb eine bie menscblicben
Notive unb blanblungen kausal erkassenbe ^rbeitswissenscbaft
aucb bie Konsumtion, bie ber scblieblicbe 2weck ber?robuktion
ist, entsprecbenb umgestalten, ben gesellscbattlicben lbnkrieben be¬
beben unb bie Qlücksgetükle ber Oesamtbeit steigern.

Ls lobnt sick wobl, bab bas exakte Denken bem etbiscben
lbauptxiele, bem Lnb^iele bes menscblicben Leins unb Luns, so
konsequent unb unbefangen nacbstrebe, wie bie blaturforscbung
im engeren Linne bisber bie XVabrbeit gesucbt. ^Itebrwürbige,
trabitionelle unb macktige Doktrinen werben ber Verfolgung bes
vieles gewik Demmnisse entgegensetzen, unb in biesen eigentlicb
menscblicben ^ngelegenkeiten wirb xu einer offenen Bekenntnis
ber Überzeugung nocb mebr Lreimütigkeit geboren als auk an-
organisckem Qebiete.

Der Oegenstanb ist natürlicb scbwierig. Ls liegt nickt in
ber Nackt eines Linxelnen, ibn allseitig 2U beberrscken. Kunäcbst
kommt es barauk an, bie Probleme auf^ustellen unb bie Netbobe
ru kennreicbnen.

Die Lrtorscbung ber Vdrtscbatt ist bie Lrforscbung ber ber
Lebürfnisbetriebigung geltenben menscblicben Arbeit als ikres
Kriteriums. Diese ist eine ^ukerung ber Lunktionsbetätigung bes
menscblicbenOrganismus. DieLnergieumformungen inberlebenben
Lubstan^ sinb uns freilicb nocb stark in Dunkel gebullt, bie einzelnen
>Vellen bes menscblicben Lebensenergiestromes uns nickt kenntlicb.
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QleickwokI können wir mit der teleologiscken, aus ^weckbe-
tracktungen sick ergebenden, auck kausal mekr oder weniger ge-
kestigten Lickerkeit ciie bewertungsgründe der Wirtsekatt be¬
stimmen.

Oer Nensck sckafft durck seine Arbeit Werte. Ls sind aus-
scklieblick meckaniscke Nuskelleistungen, mit denen er Zielstrebig
LIuLenergien ein^ukeimsen, aut die ZmKenwelt einwirkt. Oa die
Neckanik 2U den vollendetsten OisÄplinen gekört, so ist die
meckaniscke Arbeitsleistung tbeoretiscb feststellbar. IVlan könnte
angeben, wieviele Neter-Kilogramme OuLarbeit ein laglökner
oder ein Ingenieur oder ein bildkauer täglick leisten. Oie Leistung
des laglökners wird jedock niederer gesckat^t als diejenige des
Ingenieurs (oder bildkauers), obrobi sie in der Legel dem mecka-
niscben betrage nack gröber ist. Oer Lckat^ungsgrund ist ersicbtlicb:
die laglöknerarbeit ist eintack, erfordert geringe Vorkenntnisse
und öildung und wird von lag ^u lag mekr aut die fdasckinen
abgewalrt, wakrend die Arbeit des Ingenieurs eine köbere <2uali-
tikation und sorgfältige Ausbildung vorausseLt. In dem Werke
des letzteren steckt eine bedeutende geistige Arbeit, die das Resultat
eines komplizierten Lnergievvecbsels ist. IVIit der Wertung der
Ingenieurarbeit werden daker die vielen dieser vorangebenden und
sie bewirkenden ps^cko-pk^siscken und namentlicb ps^ckiscken
Lnergien gewertet. Oer Oeist ist es, der die Lnergie^usammen-
bänge überblickt; das Oenken und Orteilen findet die dem mensck-
licben Leben angemessenen Out^energien beraus und bewegt den
Willen rmr ^ustükrung solcker mecbaniscben Leistungen, die diese
Lnergien in den Lebensstrom leiten. Oie ps^ckisckeArbeit bekerrsckt,
wenn man so sagen darf, die Lnergien der blatur, sie erzeugt in
erster LeiKe Werte.

Oie ps^ckiscke Arbeit ist mekr oder weniger bewubt ?u allen
weiten am böcbsten gescbätÄ worden. Ls sei nur an die alte
^ntkropologie erinnert, die, wie ?u beginn bemerkt, niederere und
köbere (vegetative, animaliscke und ps/ckiscke) Lotenden unter-
sckeidet und kiemit sckon eine Wertermordnung ausdrückt. Wenn-
gleick wir aber auck beute ein geistiges äquivalent, die Lntstekungs-
weise der geistigen Arbeit und ibren Kausalrusammenbang mit
den pb^siscben Lnergien nocb nickt oder nickt genügend kennen,
so wird uns trotzdem ikre bedeutung kür das Leben immer klarer,
und wir vermögen sie wenigstens nack ibren Wirkungen und Lolgen
2U messen, wie dock auck sogar auf anorganisckem Oebiete ein
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jeglicker bnergieverlaut in kontinuierlickem ^usammenkang nickt
verfolgt werden kann, sondern viele aus den bndwirkungen er-
scklossen werden müssen.

V^enn Oie Mistige Arbeit 6er ökonomiscke VVertkaupkaktor
ist, zeigt dies, nebenbei bemerkt, unserem Qeldzeitalter ad oculos,
dab Oie ps^ckiscke bnergie, gleicksam ein Bestandteil wirtsckakt-
licker Qüter, ebensolcbe Realität besitzt wie Oie meckaniseke,
tkermiscke, ckemisclre oder elektriscke bnergie, Oie in iknen ver-
Oicktet sind; sie wird ja mit barer Ivlünze bezaklt.

V^irtsckaftlick am kostbarsten ist jene geistige Arbeit, Oie Oie
Entdeckung neuer bnergiepuellen bezweckt unO nock unbekannte
bunktionsverknüpfungen eriorsckt; Oie Auslösung einer groben
bründung kann ökonomisck mekr Wirkungen im Oekolge baden
als Oie mecbaniscben Deistungen von iVIillionen pkzisiscker Arbeiter,
so Oak sie wirtsekaktlick binreicbenO überkaupt nicbt, sonOern nur
etbiscb Ourck Oie Qeküble Oer Verekrung unO Dankbarkeit von
Seiten Oer Oesamtbeit vergolten werden kann. Kostbar ist vor
anOeren gesellsckattlicken Funktionen Oemnacb auck alle jene
geistige Arbeit, Oie Oie brmögliebung von brkindungen unO bnt-
deckungen s^stematiscb vorbereitet: Oie Arbeit Oer brzieker, Dekrer,
Sckriftsteller, Qelebrten unO Künstler.

bs ist seltsam, 0a6 Oiese Überzeugung bei Oen >Virtsckafts-
torscbern unO Qesetzgebern nocb nickt Ourckgedrungen ist, Oie
ikre Aufmerksamkeit nock immer vornekmlick Oem Kapital sckenken.
>Vird infolge einer gründlicken ^nal^se Oer menscklicken Arbeit
eine Oen keutigen Vürtsckaftstatsacken unO Oem gegenwärtigen
Stande Oer V^issensckait angepakte „Umwertung Oer Vierte" vor-
genommen, so wird auck Oie Sozialpolitik unO Kecktsscköpfung
neue Antriebe erkalten. Die etkiscke unO ökonomiscke brziekung
Oer Völker ist mit Oer Klebung Oer ^rbeitstücktigkeit als eigent-
lickem bortsckritt eng verwacksen. Kommt Oie Nekrzakl eines
Volkes überkaupt nickt dazu, alle ikre unO namentlick Oie geistigen
bäkigkeiten frei zu entwickeln, so ist Oie potentielle unO aktuelle
bnergie desselben geläkmt; in Oer 'bat ist Oie keutige ^Virtsckatts-
organisation so unwissensckaftlick, 0a6 Arbeitswillig in gröberem
oder ^erin^erem Prozentsätze von ikrer wirtsckaftlicken Letätigung
geradezu ausgescklossen und zum blend gezwungen werden,
wäkrend es dock darauf gerade ankommen mübte, alle Arbeits¬
kräfte zu entfesseln und in Aktion zu setzen. Denn OieVVerteerzeugung,
also die Arbeit, ist in der Volkswirtsckaft die ldauptsacke, keines-

^nn. ripkil. IV. 26
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xve^s äas ^nei^nen. Oie /Vrbeitsanal^se v^ircj 3US cier kiational-
ökonomie 6enV^un6er§Iauben verbannen, als 8ei 6^8 KapitaleiZentum
6a8 Om un6 /^ut 6er V^i88en8ckatt un6 6er >Virt8ckLkt. Oie8e
üblicke Oervorkebun^ 6e8 Kapit3lei§entum8 8ckeint 6arauf kin-
ruxvei8en, 6a6 6a8 OiAentum8reckt nickt te8t begrünäet i8t un6
eine neue 8a8ierun§ toräert. -^uck in äie8er klin8ickt Kat 6ie
^rbeit8>ekre Zroöe ^utzaben IÖ8en; 6enn 6a8 /tnei^nen 6er
Qüter 8tekt ikrer kr^eu<^un§ in kunktion8be?ietiun§en.



1)16 1V61'tIltIl60li6 1)61 ^ri8tot6l68 Ullä IIl0I11Ä8
V0II ^MIIIO.

Von

Iir. ^Iiirrvs (krag).

^ristotölsZ alg vi88sn8oimftiioiism ?oiitiicsr ironnts cisr Lsru-
bsZriik 66rllLtiong.iöii0lloini8sIi6lli^sIir6n nisiit snt^siisn; Iig.tts sr nnoii
vis iü.Us^6rin86iu6r„1Virtii86imftIieIi6n8ntvi6lciunAäs8^1t6rtIillM8"
rioiitiZ bstont, für ciis virtssimktiisiisn LsüinZnllAsn unci Orunä-
ILA6II cis8 von 8sinsin 8oiiüisr, ^IsxLncisr cism Oro886ll, Atz8sImil6N6n
IVsitrsioiiss nioiit visi 8inn, nnci 8siivsbts iiim nnsii nur cisr Lisins
8taät8tLÄt a)8 Icisai sius8 8ts,g.ts8 vor ^nZsn, 80 imt sr ciooii ciis
HanxtbsZi-iiks cisr poiiti8oimn Osiconoinis visi bs88sr is8tAsisZt uuci
anal^8irt, ai8 wLn MmsiniAiisIr Ln^uiisiiinsn Zsnsi^t i8t. Nanods,
üis in ^.ri8totsis8 nLoiiAs,Is86ll ir^bsn, 8inci iliin nisüt weit ZsuuZ
Asloizt, va8 8olion 8siiMIs bsicinZts: „^.iisrciinM i8t ciis(8s)
6sris ^.ri8totsIi8L^sr ^nsi^ss von cisn Osironoini8tsn 8sitsn 8siinrt'
srkL88t vvorcisn^ (Dau n. ifsbsn ci. 8os. LorjZ. I? 8. 256) nnci
trsiksnci bsiiLuxtsi IVsnoic8tsrn') -rusil von Unrx, ciL88 ciis8sr ciis
„i-siirs äs8 Aro88sn 1^01-801161'8 vsr8tüininsits", cis88sn iis8oIirsi5unA

') In „U-u-x" 8. 158.

cisr VsrvvLnäiunA 6ss 6siäs8 in IxapitLi «is nueii 6s886n Disoris cis8
^LN8oii>vsrtks8, vsioiis ilnn 8sins Msrtli- nnä Nsiirvvsrtii
8nrnini 6sn I'ini8sntlisori6n cisr virtiisolinktiisirsn
ksvoiutionsn uiN2U8t0886ll ciroilts, mit ^i)8ioiit s
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^.bsr auob bsi 'Ibomas vor« ^.c^uino iinäsn wir ksins uational-
ölconomisobs DntsrsuobunAsn, äis uns äsn Zrosssn Koboiastiicsr in
sinsm anäsrsn Diobts srsobsinsn iasssn als in ^jsnsm, in äsm man
ibn Aswöbniiob ^siobnst.

Da ciis Wsrtbxrobisms ASZönwärtiZ*) im VorcisrZruncis äsr ^rin-
sipisllsn nationalölcollomisobsn Mal^ssn stsbsn, ciürkts ss am
Diatro ssin, sins AsäränZts, rusammsnbällAsnäs s^stsmatisobs Dar-
stsilunZ äsr äissbsrÜAlisbsn aristotsiisobsn DutsrsuobunAsn nnä
Osäalllcsn ru Zsbsn, ru wsiobsn ciis DriäutsrunAsn uncl ^nsobau-
unAso <iss ^c^uiuatsn srZänrsnä binrutrstsn soiisn. —

Dsroisbnsnä i8t, äass ^.ristotsiss iibsr äis prinripisiisn DsAriiks
clsr xoiitisobsn Osiconomis in cisr Dtbib banäsit, aiiwo^) sr iibsr
äis OarciinaituMnci äsr Dsrsobtigicsit sxriobt; ciis nationaiöbono-
mi8sbsn Drazsn 8in<1 bsi ibm auis Inni^sts mit cisn stbi8ebsn vsr-
bniipit, von äsnsn anob wir sinizs nur strsiksn woilsn.

Hm cisn wiobtiZstsn stbi8sbsn LsZritk bsrvorrubsbsn, ist nasb
^.ristotsiss Zut äas^sniZs, was von aiisn bsZsbrt wirä:
A-scrbov, c>u 7c«vv äcscLvccc^).

Das mönsobiiebs DsZsbrsn (oc>L^;) ist xwsisaob: sin niscisrss
(äTickio^m, bsi Mamas: a^pstitus ssnsitivus) unci sin böbsrss (apsrc;
ßauXLuicx^, voiuntas). Dis siZsntliobs VoiisncinnA nnä Volilcommsn-
bsit äss msnsobliobsn IVsssns cirnoict sieb im böbsrsn DsAsbrunZs-
wis im böbsrsn Vsrstanässvsrmögsn aus. Dis äsm böbsrsn Woilsn
sllts^rsobsuäsn Oiitsr sinci ciis ZsistiMn unci sittiisbsn Voilicommsn-
bsitsn als 6ütsr sobisobtbin; äis äsm niscisrsrsn
DsMbrunAsvsrmöAsn, äsn Dsäiirknisssn ('/psc«c) äss lsibiiobsn

*) tVsaokstera dsbt aeuerciiiiAS (in clsr „Zeila^s rur 4IlAsm.
25.—26./4 cl. 4.) Icsrvor, class Narx erst verstanZsn wsrcisn cvirä, wenn in
cisn ?rinvipisn ssinos nationalölcollolliisobön Lxstsins Zis ri^ktiAs ari8toteli8elcs
^Vsrtbtlisoris scliark gstrsnnt sein wirä von clsr Uslirwsrtktbsorie clsr
watsrialialistisoksn 6esobioIit8s.uitLssull§, nncl wsnclet sisk clissbexÜAlicli vor
bllscn an äis Vertreter clsr östsrrsieluseksn Lekuls (Lölrm-Lacvsrlc).

Ltd. blio. V. 8. 5.—^8. 6ap. (naeb 8sdlcsr); 08 «ircl ini LolAsnclsn IscliA-
lied aut ciis tiieowaebi8ebe Ltlnlc (tlebsrsstrunZ von ^c. 8talcr) küvk8ielct
Zenowwsn.

°) Ltk. tiio. I. 8. 1. 0ap.
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I^sbsus sutsprsoiisudsn, wslslis dsr i^Isusoli luit dsu Hiisrsu Zsrusill
Iiat, siud dis xiixsissiisu, nütriliolisu Oütsr,

Da 6er Nsusslr Xoin isiu ^sistigss, sondern sin osssutiol!
oüru«) aus Natsris und I'oriu xusaminsnnssstxtss VVsssu ist, ist dis
Lskrisdi^uuZ der matsrisllsu Lsdürtnisss sius VoraussstriuuZ tür
dis^suizs dsr ^sistiZsu; ss Icauu tür dsu Nsnsolisu kein vollsudstss
Asisti^ss Osbsu oirus ein bstrisdiZsudss luatsrisllss I^sksu ^sbsu;
dis 6ütsr ^sdooii, dis disssw pli^sisolisu I^sbsu disusn (l^aiiruu^s-
ruittsl, LIsidsr, XVoIinun»- sto.), dis Lssitxtlruinor (-/,0^0.27«.
divitias, boua sxtsriora sivs utilia) siud ststs T!u ^'susu iiötis-
rsu iutslisotusliöu und luoraiiseksu 6ütsru (VVi88su,1uAsud)
als 2U dsu bona siiuxlisitsr biu^sordust.

Ois kolitibsr als Lo^ialstbiicsr babsu in srstsr Itsibs tür dis
Zsrsobts VsrtbsiluuA disssr äusssrsu 6ütsr uud ksiebtbüiusr uutsr
dis LtaatsauZsIiöriZsu ru sorZsu; dis^suiZsu, wslobsu tur dis Ls-
ssbaffuuZ und'LrxsuZun» dsr Lssitstbniusr dis 8orZs oblisZt, sind
liolldrslislier dsr kolitilisr; dis Urwsrbs- uud Idiurnxlvunds ist soiiiu
dsr Politik uutsrZsordnst, WLS wir uutsu uoslr siuAsiisndsr aus-
tüirrsn woiisu.

Naoli dsr aristotslisoiisu UriuiuoioZis, wslotis dsiu Zswöiiu-
iiolrsu L^rLsiiAsbrLusii Luk 6ruud dsr siuxirissdsu Lsot>LsiituoMu
ontuominsn ist, trat etwas iusotsrus siusu ^Vsrtii, als ss siu
Lsdürtuiss bstrisdi^t: wis dis 6ütsr sslilsolrtliiu, wslolw dis
Iröksrsu uud sdlsrsn Lsdürtuisss bstrisdiZsu, siusu ZsistiZsu uud
luoralisslisll ^srtlr Iiabou, so bskrisdiASu dis luatsrisllsu 6ütsr dis
xb^sisoiiöll Lsdürtuisss uud bssitrsu ds.ru in, iudsm sis als solslis
LusrliLUllt wsrdsu, siusu luatsrisllsu ^Vsrtli^).

lubsruA auk diese ruatsrisllsu 6ütsr wolisu wir Aristoteles
wsitsr ioiZsu.

^ristotslss untsrsslisidst da eins doppslts Olasss dsr Oütsr;
5x«2rvu 'sä^r Llirvz 7j xp^2!.; ä^iv (?olit. I. 9). l)io siusu
disnsu dirsot riuiu sxsoitisoir sigsutliüiuiiolisu 6sbrauolrs (oixr-xx
/o^-7!c), dis audsrsu 2uiu d'ausolis svLxsv).

„Hs beriskt siek sprsekliod der itusdrueli Vsrt («Ei'a) nut die süsseren
6üter° (Otk. IV. 7).
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Ilntsr äen ersten, äen Olebrauobsgütsrn , vie vir uns aus-
ärüebsn, nimmt ^ristotslss explioits lcsins Trennung msbr vor
naob äsm Oesiebtspunlcts, ob sie überall von Ilatur aus gegeben
slucl uuä uiobt als Osgsnstänäe msnsebliebsr Vorsorge unä Ls-
reobnung orsobsiuou — äaber bsinen öbonomisoben IVsrtb babou —
oäsr äurob mensobliobs Arbeit orxeugt vsräsn. blr sagt xvar,
äass äis Hausbaltungsbunäs os mit äsm blossou Osbrauob, äis
llrverbslcunäs absr mit äsr Urzeugung uucl llsscbaltuug xu tbun
babs: Mptaccobon, 8s (oixovo.nix^?)

Implioits bat äabsr Aristoteles gsviss au )sns Trennung
gsäaobt, xumal sr — vir vsräsn übrigens äissbsxügliebs stellen
uoob unten antübrsn — äis bslranntsn Vierte nisäsrgssobrieben:
„IVson )säss äsr IVsrbxeuge aut Oebeiss . . . soius Aufgabe xn
ortüllou voriuöobto . . ., vonu äis IVsbersebilts von solbsr vsbtou
unä äis 2itbsrseblägsl vou solbsr äie 2itbsr seblügsn, äann troiliob
bsäürtte ss tür äis Nsistsr uiobt äsr Oebiltsn unä tür clis Ilorrsn
uiobt clsr solavsn". (?olit. I. 4.)

Wobt uutsrsobsiclst absr Aristoteles sxxlieits xvisobsn ?ro-
äuotiv- unä Osnussgütern, vis clis moäsrno blationalölconomis sieb
ausärüobt: „blun absr siuci clis sigentliob sogenannten Werbxeuge
xum Hervorbringsn, clis Lssitxtbümsr absr xuru pralrtisebsu 6s-
brauebs. Osuu clas 4Vsbersobilt clisut xur Hsrvorbriuguug siuos
^.uclsrsu ausssr ssiuoiu blosssu Osbrauobs, Llsiä uuä 8stt äagsgsu
xuiu lstxtsrsu allsiu. Uucl üa äis bsrvorbriugsuäs uuä tsobuisobs
uuä clis (bloss) gsbrauobsucls unä prabtisebo Ibätigbsit sieb äsr
L.rt naeb untsrsoboiäsn, äabsi absr bsiäo ^Vsrlcxsugs nötbig babsu, so
muss notbvsnäig unter äiossn clsr näwliebs llntsrsebisä stattünäsn.
bsbsn absr bsisst in äsr lstxtsn unä niobt in äsr ersten Weiss
tbätig ssin^ (?olit. I. 4).

äeäoeb nur vsnigs xuin bsbsn notlcvsnäigs 6ütsr vsräsn von
blatur obno Wsitsrss gsbotsn; um äis meisten muss sieb clsr Nsnseb
xlagsn unä anstrsngsn, tür äis meisten muss sr arbeiten unä Opter
briugsn. äa, )eäs mensobliebs „Ossellsebatt biläst sieb unä bs-
stebt xu äem 2vselcs, um irgencl ein 6ut xu erlangen. Ilm ässsout-
villsn, vas ibusll ein Out xu sein sobeint, tbun (^«rrourn) alle allss,
vas sie tbun." (kolit. I. 1.) Aunäobst müssen pb^sisobs Lsäürt-
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iiisss bskrioäigt, xb^8i8obo 6ütsr A08obokksu vsräsn; Mi8totsls8
-usunt äo8 primitivs Llomsut äsr 6o8SÜ8obokt, äo8 Usus oäor äio
bomilis, mit ouäsrsu ^.utorou „Orotborb- unä XriMsuAsuo88Su-
8vbokt^; „äis kür äo8 M8ommts töZiiobs Osbsu (kür tö^Iiob vioäor-
bsbrouäs Lsäürkui88o) bs8tsbsuä6 6omsiu8obokt i8t uoturZomö88
äo8 1Iou8 . . . äio^suiZs 6omoill8obokt obor, vslobs zuuöob8t 0U8
wsbrsrsu Oomiiisu zu siuom über äo8 tögliobs Koäürkui88 biuou8-
Zobsuäsu 2voobs (^p^2L<u; svsxsv sP^^rspou) Äob biläst, i8t äis
OorkAsmoiuäs, äio om uoturZsmö8868tsn oi8 6olouis äor smiliš zu
botroobtou 8oiu äürkts, uuä äorsu 6Iisäsr vou Nouobou Mlob-
Asuo88ou . . . Zsuonut voräsu . . . Ois ou8 mobrsrou Oortzsiusinäsu
8i6Ü biläouäs vollsuästo uuä Istzts 6omsiu8obokt uuu obsr i8t bs-
rsit8 äsr 8toot, vslobsr, vis mou vodi 8LZsu äork, äo8 Luäziol
völli^su 8iob8oIb8tASuuMsiu8 («ora^xLr«) orroiobt bot, iuäom or
zvor sut8tobt um äs8 dlo88sn I^odsn8, obor do^odt um
ÜS8 vollsuüötsu I^obsu8 villsu.« (?olit. I. 2.) ^ri8toto1o8
Imt ouod 80I1011 äo8^suiZs LU8A08xrooIr6u, VÄ8 2UM bsroolrtiZton
Hroilo üor mg.tsrioii8ti8odsu 668oIÜLdt80ukka88uuZ Asdört, cio88 uöm-
liod 6is ^rt uuä ^Voi8s üor 66äürkui88bskrioäi8uuA unä 6or Hs8it/>-
vordöltiÜWS kür üio 8trootur äsr 6s86Ü8ods,k1 vou kuuclomsutolor
HsäoutuuA i8t. O08 violrtiMto äsr äurod M6ll8odliodo Vor8orA6 unä
^rdoit 2u bskrisäiZslläsu Loäürkui886 i8t ä^oniZs uoolr lüodrunA.
„Mur Mobt 68 obor visis Mton vou i^obruirA unä iu ikoiZo äo88ou
ouob violorlor V6r8obi6äous^6bou8v6i86u boi Nsu8ob6n (uuä Uriorsn),
äsun äo 68 uumöZIiob i8t, obuo MbruuA 2U lobou, 80 8iuä 68 ouob
obou äio I7llt6r8obioäo äor Xobruu^, volobo ouob äis Hutor^obioäo
äor 1,sb6ll8V6i86ll boi äou IsbonäiAou Kogoböxkou IrorvorZobroobt
Irobou ... äio Mtur bot Komö88 äom ^voobo äor loiobtsrou 6s-
vinuunA uuä bo^uowsrsn L.u8vobl äis8sr bsobruuMiuittol ouob ibrs
bsbsu8V6i86ll AS8ouäsrt . . . Zor 8sbr vor86bisäsu 8iuä ouob äio
bsbsu8vsi86ll (äor Usu8obou). Ois trö^tsn vou ibuou 8iuä äio
Mmoäou, äouu äis8su virä ibro bkobruu^ vou äsn xobmou Urisrsn
obuo oils Uübo, (^rboit, «vsu rrovou) in uutbötiAor 1V6i86 zu
ä'boii . . . Osr ^rö88ts ääroil äsr Usn8obou obsr Isbt vom ^.obsrbou
unä vou äor 2uobt vou Orüobtsu^). Uuä äo8 8iuä äsnu uuu vobl

O rtlso in äsr HolursIwirtdsLknkt.
s. OsseNiekirs li. riniosoplnö. XU. 4. 29
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dis sämmtlieben bebenswsisen, welsbs sine unmittelbar natiirliebs
Rbätigboit umi Arbeit («urovurov ^crm«v) betreiben unči niobt
dursb '1'ausob und Nandslsverbsbr (84 x«i x«m;Xsi«-)
Kabrung unči bintsrbalt sebalfen, das Komaden-, das aebsr-
bauonds, das Räuber-, das Risebsr-, das dägerlsbsn, nur dass
aueb noeb manebe, um 8ieb das beben angsnsbmsr 2U maeben,
msbrers disssr bsbsnswsissn verbinden, indem 8is dem Nangel da,
vo er bervortritt unä das Liebselbstgen llgon stört, abbolfen . . .
Korant gerade das Ledürfniss bindrängt, darauf riebten
aueb dis Nensobsn ibre Kebsnsart bin." (Rolit. I. 3.)
Diejenige Kunst, welebe sieb mit cisr Kssebatlung 4er ertorder-
liebsu 6ütsr xu dem 2weebs befasst, dass sie unmittelbar 6em
Verbraueb uncl 6sbraueb disnsn, nennt unser Rbilosopb
xr^rvx^ oder/p7jp.«rmrlxij x«rä ccunlv (Uromas: aec^uisitio seeunclum
naturam), natiirliebs Rrwsrbsbunst: so übt der Randmanu, der
sein lield bebaut, um Korn für seins Ramilis 2U ernten, der sein
Visb xüebtet, um es xum 2wssbe der Krnäbrung seiner rVngebörigeu
2U seblaebtsn, diese natürliebe Krwerbslrunst aus. Lolebs 6üter
dienen direetdsm 6sbrauebe, derdireotsnLodürfnissbsfriödigung;
und insoterns sie diese natürlieben Redürfnisss unmittelbar befrie¬
digen, sind sie brauebbar, nütxlieb, werden als solebe gssebätxt,
babsn einen Oebrauobswertb, wie wir uns mit rV. 8mitb aus-
drüelren. (Vgl. ^nm. 6.)

Da dis Bedürfnisse mannigfaeb sind und die msusebliobe 6s-
sellsebaft wobl niebt lange in der primitiven, alle für sie notbwsndigsn
6ütsr selbst erzeugenden Oommunität gelebt baben mag, in weleber
die individuellen und eolisetiven Bedürfnisse, Isiebt überssbbar,
saobts ineinander übergingen und übsrgriktbn, sondern gar bald,
sebon wegen der versobiedsnen Lesobaffsnbeit und Rrtragsfabigbeit
derKrds, die Lrbeitstbeilung singetreten ist, so baben sieb 6ruppsn
gebildet, welebe vor allem dis Nittel für die eins ^rt der Iledürfniss-
befrisdigungerzeugten, so dass, um alle notbwendigen 6üter xu babsn,

rvei ^srrtsn «üil ksius Vsrlrslirsxewsillseliatt, vobl aber aus
und ksldbausr und übsrkaupt aus Llsnsvdeu, dis iu I>sbsustIiäiiAlrsit vsr-
sekiedsn und motU §1sick sind, dis dann aber eben wit einander ausgsKliobsn
werden müssen. (Ktbilr Hie. V. 8.)
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clis oius Krupps ilrrs ?roäuots ASZsii clio ?roäuots siusr rvvsitsu
Krupps, Lu äsnsir 6is srsts siusn NttuZsI Iratts, silltausslisu^)
WU88ts.

Osr 1uu8slr (p.sr«^o1^, somwututio) ist slu Izsäsutun^-
vollsr, äsr Ksssllsoltult ein ususs KsprüZs Llllclrüoltsuclsr Vor^Lu^:

6) „vis venutzunx eiitss leden Lesitztkumss ist sine doppelte, und
beidsmals wird das Lssitztkuw als soloitss, aber nickt als solelies in äsr
Aleiedsn Weiss benutzt, sondern dis sius t^rt von Benutzung ist dis deut
OeZenstande sixsntküwlieks (vixek«), die anders nickt, z. 8. dsn8ekuk kann
man benutzen zum Lnzisksn, absr auek als lausckmittsl. Osuu beides sind
wirklick 8snutzun§swsissn des 8ckukss, insoksrns auek der, wsleker einem
änderen, der eines 8ekukss bsdark, einen soieden kür 6sld oder vsbensmittel
zum vauscks ziebt, damit dsn 8eknk als 8ekuk benutzt, aber niekt in der dem¬
selben spseiiisc.k siAsntkümlicken llsvutzunAswsiss; denn nickt zu dem Zwecke
ist der 8ckuk Aewaekt, uw als vausekmittsl zu dienen. lind ebenso vsr-
kält es sieb mit allen anderen Lssitztdümsrn: sie alle können als vausok-
mittel verwendet werden, und dieser ankän^licks lausekkandsl (p.er«-

Katts einen durekaus natürlieksn Ursprung, indem man von einem
(rsZsnstands wekr und von einem anderen wsniAer Kat, als man bsdark.
Andererseits absr ist ^srads Kierans auek srsioktliek, dass das eiZsntlicke
Handels- und lZsldAssedäkt nickt von blatur zur vrwsrbskunst
Zskört. Kur soweit nämliek, als ss kür den vsbsnsunterkslt ausrsiedsnd
war, wusste sick notkwendiA der lausek erstrecken. In der ursprünzlieksten
ksmsinsekakt daksr, das ist iw Hause, kand dersslbs okksnbar noek gar ksinsn
vlatz, sondern erst in der bereits erkol^tsn vrwsitsrunA dersslbsn. Venn dis
vnusAsnossen kntten durekweZ das 8lsicks mit eiuLndsr gemein; nls nbsr dis
Voknsitzs und Lssitztkülnsr getrennt wurden, da trnten Kinkort beiden
(üewsilldeAliedern nuelt viele und bsi versekiedsnsn versekisdeno ULnAel und
vsdürknisss ein, und ds. ward es denn notkwsndw, ^s nsek diesen Rsdürk-
nisssn dis OeAsnstknde derselben einander witzutksilsn, und zwar auk dem
^sze des d'ausckss, wie ss noek Mzt viels der unArisckisoksn Völksr-
sekaktsn waeksn, denn sie tauseksn dis nutzbaren 6s§snstands selber Asxsn-
einander, sie §sben und nskwen I,Vsin tür 6etrsids, und was derKleieken
wekr ist; weiter aber xeken sie im Handel nickt. Vin solvksr lausokksndsl
nun ist allsrdinAs weder wider dis blatur, noek bildet er bereits eins Klasse
der Lsrsieksrunxskunst im enteren 8inns (dss KeldAssekäktss), da er nur
entstand, um dis Llänzel auszuküllsn, weleks lener 8slbstAsnÜAsawksit im
VsAS steksu, auk weleks dis Katur selber uns an^ewisssn Kat. zltber aus
diesem (natürlieksn Vausvkkandel) entsprang lens (Lersieksrun^skunst) i^>ß
bsArsillieksr Weiss. Venn da dis AsZsnssitiZs IIntsrstützunA dnrck ki
Klan^elndsn und ^.uskukr des lisberliussiZen (allwäkliok) siek i
örtliek ausdeknts, verüsl man notkwendigsrweiss auk dis Vl
OeldAsbrauekss. . (kolitik I. 9 naek 8usswikl's llebsrsstzuiMlV
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6skrnllsk8Zstzsu8tiiu4s vsr4sn, tvis >vir 4a8 ksuts 8UMU, xu ^auselr-
^SA6U8tiiu4su, 6si)ruu6ii8vvsrtks xu^au8oktvsrtköll. OsrLuu^kkuucilsI,
^LL«^X7j-ix^,i8t^6ll6l^ull8t, vsleks 4is öiionoiui86ksll6ütsr 4srsiusu^.rt
MZ6N 4is siusr au4srsu siutau8skt. 4?LU8okvv6rtIi i8t bsi ^ri8totsls8
80XU8UMU ill4irsstsr6sbrÄU6li8vvsrtIr: 4sr86ku8tsr, 4sr Ie4igiieli8c4nlie
pro4usirt, xro4usirt 8ie xvvnr xu ikrem uulürlielisu tr6bruusk8Xtvsoic,
xur 8slvltzi4ull8 4sr LÜ88S; allsiu er xro4uoirt 8is von 8siusm 8tuu4-
^unlcte ÄU8 xuuäekst, um Ull4srs, ilim äirset uotktvsn4iZs 0sbruusk8-
86^6U8tüuä6 4u1ür siuxutuu8oksu: 4sr 8skulr kut siusu Oodruuoks-
vsrtk lür den 0ou8umLlltsu, einen 1'nu8elnvertil lür 6en kro4ussntsu.

Oer Hu8eli §ing ur8xrüu^1iok 80 vor 8iok, 6n88 mnu gsZon
eins Asvvi886 LIsuzs 4sr siusu Oütsrart sius Zsvvi88s 4er uu4srsu
— 2. L. Zon-sn 1 Itin4 x kuar 8elu4re — eintLU8vIltee Allein 4u8 Zs-
uüZts bni4 uiekt mekr, 4sr Luu8sk vvur4s komxiisirtsr, uu4 muu
mu88ts lnr allo (interneten siusu siZsusu, siuksitlioksu 4nuseli-
vertlirnessor 8ueiisu. 2u 4em /vveel<e (vur4s 4n8 6 e 14 siuZsIüIrrt.
„Uislrt ,jo4e8 4sr vou Xntur not1nvsu4iZeu 6ütsr lies« sieii niiwlieli
Isislrt in 4is I'srlls vsrKkrsu, uu4 80 Irum mnu 4ndin übsrsin,
^ur VsriuittluuZ 4s8 ZSASU8sitiAsu Hwtau8slrs8 siusu 6sZsu8tun4
xu M^su uuä xu usluusu, vslolrsr, 8slb8t xu 4su uutxbursu
DinZen ') Zslröri^, xuAisioir uooir 4en Vortiieil sine« leieiitlinncilieiion
6sbrLusirs8 kür 4n8 ^ort8siiLÜsu iiutts, ^vis Li8su, 8ilbsr uu4 vvu8
veiter 4nliin Aslrört, uu4 xvs.r 80, 4u88 iug,u uuküuZIisIr 8öiusu IVertlr
sinlusli uusli 6rö88S uu4 Osvviolit bs8tiwurts, 8oi4is88lioii ubsr S8
nuoli mit einem krsZsxsioirsu vsr8uk, um 8iolr 4is Nüds 4s8 ^4b-
VÜZ6U8 xu sr8pursu, iu4sm uümiieli ^'stxt 4ik8sr 8tsmpsl ul8 ^sisirsu
4ö8 1Vsrtii68 LukAsxrriZt vvur4s (ö vou ^v6ou
Q/jMuv)." (kolit. I. 9.)

Ooslr vsonuolr 8oil ^susr Asmsiu8Lms uu4 siulisitlieirs IVsrtli-
mes8sr bs8timmt ^ver4su? „Osuu vvis S8 irsius Vsrksiir8Z6msiu-
8oirLlt ZLbs olins ^U8tuu8oii, uu4 Icsiusu ^U8tau8sk, vvsun icsius
Klsieliiisit Ksrxu8tsllsu vürs, 80 vvtirs uuoli lesius Klsislrlisit mö^Iioir,
xvsuu 68 liviueu Nn888tub ZLbs" (Lik. X. V. 8). IVonnek >vir4 ui80
ds8timmt, 4n88 Zern4s 10 Lsttsu für siu Hnu8, nielit mskr uu4

9 „Insoksrus SU8 clemseldöll 6ekä8ss oder auäers OerätliselMsu vsrkertiZt
v-erlsn" commentisrt 4komL8 <Iie8s Stelle.



Vis tVsrtktkeoris bei Lristotslss unči IkoiuLS von 4<;uillo. 415

niobt wsuiZer ZsZsbsn wsräen sollen? Damit äis IVertbZlsiobunZ
(„^.e^uivalsntkorin" nael: Narx)

5 Ilstton — 1 llaus — 10 .Vlinon (8. Dtb. V 8)
autzestsllt wsräen könne, muss 68 in äiessn DinZen selbst etwas
Oleiobss Zebsn.

^llsräinZs ist sobon lanZe vor Aristoteles io <ler IVirtbsobakt
alles auk äas Oelä rurnokZstübrt woräen; nnä auob in seiner Dtbik
(a. a. 0.) lesen wir: „Das 6elä liefert äsn Zemeinsawen IVsrtb-
inesser Mr alles, weil alles naeb Oslcl Zeinessen wirä", äaber auob
sein ^arns „väpiop.«, w^eil es seine 6sltunZ unä seinen VVsrtb niobt
von äer l^atur, sonclern clurob äas Zeltenäs Ossete (vop.v:) bat, uncl
weil es in unserer Naobt stobt, classslbs 2U veranäern uncl unbrauob-
bar 2N waoben".

Ds bann aber aus eben äiesem von Aristoteles anZekübrten
Oruncls äas Oslä niobt äas letzte wertbbsstiminsnäs Dlsinsnt in äsn
IVertbZIsiobunZen sein, äa es M nur ^sieben (aTjpslov) äss VerinöZens
ist unä nur äis Dolle spielt, äie VsrZleiobunZ nnä clen ^ustausob
äer DinZs xu erleiobtsrn unä 7,u repräsentiren.

Ds inuss in äen Zewertbsten Din Zen selbst etwas Oleiobss
vorkoinnren — dessen war sieb Aristoteles sebr wobl bewusst unä
bat es bei clein eben ^nZesübrtsn niobt bswenäen lassen, wie ibin Narx
(Lap. D 8. 26) vorwirlt, wenn er saZt, (lass er bisr „ZestuMt nnä
äis weiters ^.nal^se äer IVsrtblorinsn autzeZeben babe", äass naob
ibin jene „OlsiobsstrnnZ nur etwas äer wabrsn l^atur äer DinZs
Drsmäes, also nur ,l^otbbsbslk äss praotisobsn llsäürlnisses'" sein
könne, knrr, äass er niobt in äsn versobisäensn ^ausobZeZenstänäen
äas Oleiobs— „äis msnsobliobs Arbeit" entäeokt babe; nnä äas
babe Aristoteles „aus äer IVsrtbsorm selbst" niobt beraus^ulesen
verinoobt, „weil äis Zrieobisobs Ossellsobalt aus äer Lklavsnarbeit
bsrubte, äaber äis DnZIeiobbsit äer Nsnsoben unä ibrsr ^rbeits-
brälts ^ur llasis batte".

Dsseben wir uns äis äissbs^üZliobsn 8tsllen bei ^ristotslss
etwas näbsr, so bnäon wir äarin wobl wsbr, als Narx gokunäen bat.

l^aobäein Aristoteles iin V. Duobe äer Dtbib iin allZeineinsn
über äie OsreobtiZbeit als äie böobsts 1'uZenä — ev 8s 8l'/.«iosvv^

nÄs' «ps'rv; evl — nnä übsr ibr Verbältniss rur
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1'uZend als 6attunA — „VuMnd ist dis vorsätxliolre I'srtiZkeit,
wslolrs in unssrsn sub^sotiven Irisbsn und lieiAunZen dis
Nitte lrält, lrsstimmt durolr dis Vernunft und in dsr rkrt und
IVeiss, wis sie dsr vernünktiZs Nann bestimmt" (lltb. II. 6)
— vorausZesobiokt bat, wonaob die OersobtiZksit ^eus I'u^sud ist,
wslobs dis Ls^isbunZen ru den Llitmsnsobsn rezslt, kommt er im
8. llapitel auk dis Zessllsobaltliolisn Verksbrsverbältnisss und dsn
'lausob 2U sprsoben, wobei dis ^wisdsrvsrAsltsnds 6srsobti^ksit,
bsi der aul das qualitative Vsrbältnis und niolrt aut dis quantitative
6Isiobbeit Zsssben wird (x«r' «vaXo^üv x«i x«r' icrovrzv«), lins
rnsammenIiällAends Hand bildet; denn dadurolr, dass ^edenr seine
IlandlunAsn verbältnisswässig' erwidert werden, wird dis staats-
bürZerliolrs desellsobalt xusammsvAsbaltsn . . . und ss ist dis
KeZsnlsistunA (u.sr«86al;), was dis lllensobsn (im staats) xu-
sammsnbält."

Mm lol^t sins ein^sbeude Vnal^ss disssr „KsgsnIsistuuZsn nasli
Vsrkältnisssu" (d>7l-v!sw «vaXo-^v) und sins näiisrö HsstimmrmZ
disssr Vsrlrältvisss:

„Rustands Asbraolrt wird disss AsZsnssiti^s ^littksiluriA, wsisks
durok Vsrliäitniss ausgezlielisir wird, durslr dis AsZsossitiM Ls-
riisininZ aulsinandsr, dis wir uns dureii dis Ki»nr siuss Visrsokss
vorstslisn möZsn, dssssn ZSASvübsrstsirslldsIVmksi durslr sins DiaZo-
nais vsrbrmdsn wsrdsn: 2. 6. ssi Larrmsistsr, 6 seliustsr,
6 Ilans, D ssknli. Xnn soll also dsr Ilanmsistsr vom sslrnstsr
dssssn Arbeit (rp^ov) srlraltsn, nnd ilnn dafür sslbst wisdsr seins
Mbsit lislsrn. Diss wird Zssoirslrsn lcönnsn, wsnn xusrst ein
Vsrlrältniss ^stunden ist, naolr wslolism Lolrulrs mit sinsm Ilanss
ansASZliolrsn wsrdsn können, nnd dann xwsitsns naolr disssm
Vsrlrältniss dsr sins soviel smpkänAt, als sr dsm andsrsn Zisbt.
Kssolnslrt dies niolrt, so ündst ksins Klsiolrlrsit (koov) (xwisolrsn
6sbsn nnd LmxlanAsn) statt, und dsr Vsrkslrr kann niolrt bostslrsn;
dsnn ss ist)a sslrr wolrl dsnkbar, dass dis Vrlrsit dss einen wsrtlr-
vollsr ist, als dis des andsrsn (oo8sv i«p xruXur^ x^slrrov slv«r vo
ll«-css)ou ep'svv H vo l>«-rspov) loIZliolr muss Irisr sins VnsAlsiolrunA
stattündsn."

^llassslirs ist auolr bsi andsrsn I^ünstsn dsr lall. 8is wurden
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g-utzsltobsu voräsu, vonn uielit äus VVirbönds otvu8 8etig.kkts uuä
loiststs, was oiuou bs8tirumt6u lubutits-tivsu uuä hualit-äivsu IVsrÜi
Iiat, uuä vvsuu ulolit äsr äis liSistiwA LmxkauZsuäs äiss Hsstimmts,
8ouuä8ovislvsrtli6 uuä Kouiiclsobssedaiksus siupliugs. Dsuu aus
xvvoi ^.srrtsu virä bsius Osiusiu8olr-t1t, volil nbsr nus ^rrt uuä
l'släbg.usr, uuä übsrlurupt LU8 Ä1su8slisu, äis in I^bsu8tkLtiZIisit
vsrssliisäsu uuä uisirt Zlsisii 8iuä, äis äuuu über sbsu luitsiuuuäsr
uusßsZIisIlsu vsräsu müsssn."

„DS8V6MU IUÜ886U nlls LillM, äis uutsrsiuuuäsr uusMtnussiä
vsräsu köuusu unä 8oIIsn, uuk Zsvi88s IVsiss luitsiuLuäsr vsr-
Zisisbbur 8sin; unä äuru ist äs.8 6siä siuZstüIirt vsräsu, unä
virä ^svisssrwusssu /.um Vsriuittisr. Dsuu 68 ini88t uilss unä
bsstiiuiut souusli uuoli, um visvisl äis sius 8uolis äis uuäsrs an
IVsrtii übsrtrilkt oäsr iiir unsbstslit, vis visi ssllulis 2. 8. Zlsioii 8inä
äsm IVsrtlis sins8 Huusss oäsr äsr LsiröstiZuu^ sins8 Nsusoiisu.
Ü8 INU88 nl80 irisr visäsr oins ?roportiou") bsodusiitst vsräsu,
uümlivli, vis sioli äsr llnuiusistsr oäsr k'siäbuusr /.um 8sliu8tsr
vsrirält, sovisl kuur 8oiiulrs stsiisu irn riebtigou Verluiltuisso /u

Oben 0. 6 kisss es: „Das 6orsckts ist sin kroportioLsibsAriki. Das
I>roportioLsIs iiuäst nLwIiek niokt bloss nucl allein im dsbists äer unbenanntsn,
aus Linlioitsn bestelisnäsn 2abl statt, soncisrn bei aller räklbarsn Orüsse
überbaupt. Oie kroportion ist nämlicb ülsickbsit von Vsrbältnisssn unä
liann niedt vsnixsr als vier 6Iis6sr baden. ... 80 sstrt clsnn anek äas Os-
rsckts winässtens vier 8tüebs voraus, unci clas Verbältniss ist dasselbe, denn
dis Oersonen, für veleks etvas Aereebt ist, sind ebenso Zssekisden, rvis dis
Laebsn, um die es sieb bandelt.

Aitkin vird es bier beissen: vis sieb dis Osrson vsrkält rnr ksrson 8,
so vsrkält sieb die 8aebs O rur 8aeks O; und wltbin anek alternirsnd: vis 4
ru 0, so 8 ru O. Oarsutz tolZt, dass aueb das (lanre rum Oanrsn sieb vsr-
bält vis der "Iksil rum Obsils (1^-l-6148-l-O^ — i^:8). Ond dies eben ist
dis Verbindung, veleks dis Vsrtbeilung waobt, und wenn die 2usammsn-
stellung der Personen und 8aoksn in dieser Vsise gssobisbt, so gssekiskt
dis Verbindung gereokt.^

„8omit ist also die Verbindung des (Gliedes V mit 0 und dis des Gliedes
8 mit O das distributive Osreekte, und bildet ruglsiob dis LIitts kür das, vas
dis Proportion stört, denn das proportionale ist ein Mttlsrss und das 6s-
reobts kinviederum ist ein proportionales. 8s nannten aber soleks Pro¬
portion dis Llatbswatiber eine geowetriseks, denn bei der trilkt es ru, dass
das oins 6anrs ru dem anderen sieb vsrkält vis das eins Verbältnissglisd ru
dem anderen. . . Vlso: das 6srscbts ist dies Vsrkältnissmässigs, das Ongs-
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siusm Hau86, oder 2U dsiu >Vsrtim dsr 6sicÖ8tiZullA sill68 Llsll8cli6u.
Douii värs 68 niclit luöZiioli, 80 vvürds auoii kein d'auLeiivsriisiir
(«XXll-sH uud mitlüu auoii übsriiaupt irsius Vsrii6iir8Asmsill8oIiast
(xmvcuvi«) möZIioli sein. — Lz vvird udsr dies uioiit möZiioii 8sin,
vsuu ^sus LiuZs uioiit in irZsud siusr ^Vsi86 gisioii wärsu. I'oiZ-
iioil I8t 68 sius ^otliwsudizlisit, da88 68, vvis 8oimu Z68a»t, stvva8
Liuli6itlioli68 Zisbt, woduroil aiis DiuZs A6NI688«N vvsrdsn.
I)is8 i8t aber im vvaiirsu uud si^sutiioiisu 8iuus da8 Ls-
äÜrÜÜ88, da8 aiis8 2U8ÄMM6uiiäIt (ivuro 8' Süri -r^ ^t-v

7) XPSI«, 7^ 71AVI« auvr^Ti). Osllu wsuu dis )Isu8oii6ll
uiolit8 uötiiiZ iuittsn, odor uioiit Aisioiimä88iz 6odürini88S iiättsu,
(si ^8ev ösoiv^v v^vicu;) 80 würds übsriiaupt Irsin
^U8tau8olivsrli6!ir, odsr dooii liki» ^s8SU8sitiZsr 8tattüudsu.
8o absr i8t ai8 8tslivsrtrstsr 668 Lsdürkui88S8 6^8
Kslä 6illA6trstsü llacli LlIg6M6invr Il6b6r6illlcullkt, und darum l'üdrt
68 auoll dsu I^aM6U ^vsil 68 861U6 66ltuiiA uud 86111611
^V6rtli Qiolit vou d6r ^atur, 80ud6ru duroti da8 A6lt6iid6 6686t2
(vo^vr) Iiat, uud W6il 68 iii unsrer ^laolit 8t6iit, 68 211 V6räud6ru
uud uubrauolibar 2U maolisu."

„8ollaoli ivird uuu al80 da8 V6i'liältiii88 d6r ^Vi6d6rv6rA6ltuii^
8tattüud6ll, VV6UU die ^u8Zl6i6liuuA eiuZstretsu i8t, 8vda88, vi6 810I1
der k6ldbau6r 211m 8eliu8t6r, 80 da8 >V6rk d68 8otiu8t6i'8 211 d6m
Hr26UAlli88 ds8 ^6ldbaii6r8 verliiilt. 8obald die86 b6id6u ilire Arbeit
uut6r6iuaud6r au82utau8oli6u Iiab6u, mu88 mau 8i6 iu dis korm
siusr kroportiou briuZ6u; AS8oIiisiit dis8 uioiit, 80 ivird bsidsrlsi
IIsb6rM«i6iit auk siu6r 8sit6 8siu. Vislmslir uur dann, iv6uu 8is
sriialtsu, vva8 iiiusu Luirommt, nur dauu vsrdsu 8is 6Isioiis uud
mitsiuaudsr Zsmsiu8am VA'kskrsuds 86iu, weil dis Älöglioliiveit
vorliaudsu i8t, dis86 61sioliiisit uutsr iiiusu iisrEtsiisu. I8t dsr
ksidbausr uud dis 8siiö8tiZuuZ 0, 80 i8t dsr 86liu8tsr L uud

rsokts ^LgsZsu ist 8ss, vvss diesem VertiLItuisse ruviclerlsutt. ^s vdrä als-
äLuu siu 6Iied iw VsrdLItiüsss ru Zross, dss Kuders ru Iileiu, uud dies rsiZt
siek Luoii bei dsu «irklieksu HaudlullAsu: dsr ukwliek, ^vsiebsr vureobt tkut,
masst sieb vou dem 6uts, um das ss sieb bsudslt, ru visi au, vkkrsud der
Ilnrsebt I^sideuds davou 2u vsuiZ erbLit. .
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seine Arbeit, äis ausZogliolisns I). IVäro äisss VVisäervor^eltunZ
niolit mö^lioli, so ^äbs os lisins VerlislirsAemsinsoliakt."

„Dass ss aber äas Dsäürtniss ist, vas vvis ein Danä äis
Nensolisn r.usaniinenliält, erZisIit sioli äaraus, äass, vsnn rvsi Dsr-
sousn oäsr Völlcsrsoliakten niolit, eutvoäer bsiäs xu^leicli oäer
äooli äis eins, io äsr Da^s äss ZeAsussitiZen Dsäürlnissss sioci, sie
niolit mit einanäor Vausolivsrlislir trsibsn, vis äas Zesoliislit, vvsoo
äsr sios Vlisil liat, vas ein auäsrsr bsZsiirt, 2. L. IVein, volür
äaun äis anäersn stva äsu Dxxort von Dsbensmittsln vsrstattsn.
liier ist nun niso siue ^.usAlsioliuuZ notlivsnäiZ."

„IVas ouo alisr äso Dali eines Vausoliss anlan^t, ässsen Do-
äürlniss vielleicht später eintritt, vsnn es auoli iw ^sZenvärti^su
^.uAsoblielis niolit vorlianäen ist, so tritt für ässsen LlöZliotilisit
uns (Ins Oelä gisiolisam als llnrgs ein. Denn ver lies bringt,
wuss erlialtsu liönnen, vas er vünsolit unä lisäarl. VllerclinAS
ist auoli äas Oslä äsnsslbsn IVertliinoäiüoationsn untsrvorlsn, veil
es niolit iwwer Zlsiolivisl Zilt; allein ss soll äooli äer ilbsiolit
uaoli voriiuzsvsiss ein stänäiAsr IVsrtliinesser sein. Darum muss
allss uaoli ilim abAssolrät^t sein, veil so immer i^ustausoli und
somit VerlislirsZsmsinsolialt moZliolr ist. Das 6slä also, vsil es
gleiolisam ein Nass ist, vsloiiss tür äis vsrsolnsäsnsn Din^s einen
Zlsiolisn Nassstal) lislsrt, Alsiolrt aus. Dsnn sovie es lrsins Vsr-
lisIrrsAöinsinsoliaü Zeben vüräs olins ilustallsoli unä lrei nen ^us-
tausoli, vsnn lisins Dleiolrlieit lierrustellen wäre, so värs
auoli lisins Olsiolilieit möZlioli, vsnn ss lisinsn Nassstab ^äbs. Denan
genommen ist ss Ireiliolr unmöZIioli, äass DinZs, äis so solu' von sin-
anäer vsrsolnsäsnsinä, inlVirliliolrlisit oommsnsurabsl vsräsn liönnsn,
allein in DsLug aut äas Dsänrtnis ist ss Zar volil möZIioli.

Ls muss also, vis ^oss^t, ein losstimmtsr ^smsinsamsr Zlass-,
stab äa sein, unä uvar ein äuroli Debsrsinliunkt als Asltsnä lsst-
Zssst^ter, äsr ässlialb auoli 6slä (vv,nm^«) Iisisst, äenn äas Oslä
listsrt äsu Zswsinsamsn IVsrtliwassstab kür alles, veil alles uaoli 6slä
86M6886N virä. 8ei V ein Daus, L 10 ülinen, 0 ein Dstt. l>lun
861 V — (vsnn äas Daus lmD Ninons) vsrtli ist); äas Dett ssi

0 1 Nills es. — 80 U-irk.
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äsr Lslillts "lbsil von II: so oi'^iodt sioli, vvio vislo östtsn ^loiob sinä
oinom llau8o, nLrnIioll lür>l. Oü'onbru' war clios auob c>io r^rt uncl
^Voiso, wis xusrst clsr ^ustausoli ZS8obab, olio 68 6oI6 Zab; 6snn
6« ist Icoin Ilntsrso^ioä, ob inan tunk Lstton lür siu Ilans Aisbt,
o6sr 6sn Oslclwsrtb clor liink llsttsn."

Las ist ciis aristotslisobs'") VVortbanal^8S in ^Vtrblioblrsit.
>Vas also <lon DinZon sinsn ^Vsrtb Zibt, ist ibro Ls^iobunA 2U

Wie Llarx, so bat aber auek Wenekstern selbst soZar bei der Vsr-
tbeidiKunß; Aristoteles" in diesem ru wsniZ Zskundsn; in „Llarx" beisst es
(8. 151): „/Ils blaturkorseksr und kkilosopben konnten dem Aristoteles DinZs
Zaur vsrsekisdsner ^rt, ineommsnsurable Dinxe denkbar sein. Dis 8ekranks
des pkilosopbiseben und naturwisssusebsktlicbsn Denkens des Aristoteles,
welcksr nocb niekt mit den Ossetren der Oausalität, der im Dkkset messbaren
Oausalität, der DrballunA der Lrakt, der Dntwieklunx der Dörmen vertraut
«ar, vsrkinderts Aristoteles ru erkennen, dass OinAS §anr versebiedener L.rt
auek pbilosopkisek und naturwisssnsekaktliek, sowie sie nur unter bestimmte
DraZsstsIluuZ Zebrackt «erden, eommensurabsl sind. Oer kbilosopb und
blsturkorseber Aristoteles ist kür diesen Llan^sl an Diske vsrantwortlicb ru
waeben. . ."

L.uk diesen Vorwurk bin ist ru erwidern, dass Aristoteles sowokl das
LausalAssstr, als auek das krinrip der LrbaltunA der LnerAis und DntwicklunZ
der Dörmen kennt.

Oer Oausalsat? „keine Wirkung obne Drsaebe" ist bei Aristoteles so^ar
ein L.xiom, indem „Wirkung" und „Drsacks" bei ibm eorrslativs 8s§rikks
sind (vgl. List. «, 3, 984 a 21); ist ibm docb dis deductive Wisssnsekakt als
„Drksnntniss der DinZs durok deren Drsaeben" das Ideal der Wissensebakt.

Dass das DnsrgiöAssstr den Llten bekannt «ar, wenn aueb niebt in der
sxaeten Dorm, wie «ir es seit der Lntdsckun^ des msebanisebsn LVärms-
äkjuivalents durek k. Lla^er 1842 kennen, babsn sckon Dbxsiksr naekAsrviessn
(küblmann, Verdst, Deller eto.); niekt umsonst bat Dourier als Llotto seiner
„Dbsoris analitique de la ebalsur" den 8atr klatos verwendet: „Dt i^nsm
rsZunt numeri". D. Lla^sr selbst berukt sieb bei seinen tksoretiseben ^.us-
kükrunAsn der msebanisebsn LVärwelsbrs unausAesst^t auk aristotelisek-
sebolastiscbs 8ätrs (r. D. causa aequat sikectum), wäkrsnd er von der mo¬
dernen dsutsebsn Dbilosopbis niekts ?.u versteksn vorZibt. (8. seins „Llsebanik
der Warwe," KZ§. v. Wsxraueb, 1893.)

Dbenso wurden aber auek dis DIswsnts der Lvolutionstkeoris bei den
^ltsn (Deraklit, Aristoteles) auk§espürt. Ds sei nur auk dis 8ebrikt Dswes'
„Aristoteles" verwiesen, wslcker ^utor sieber niebt ru den blinden Verekrsrn
des alten kkilosopken ru rsebnsn ist.

Wie „Din^s ganr vsrsebisdsnsr ^rt" naeb Aristoteles cowwsnsurabel sein
können, beweist seins „Llstspb^sik", die man niekt überssbsn dark.
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äsn msnsoiilislisn Lsäürtuisssn, Lum Ksbrausii, rum Asssilselmtt-
tielmn Koben ; sin HinA «irä um8o Iwtisr Asxvsrtlist, ,je insbr os
äaru äisnt, sin brsnnonäss Lsäürtniss ru bskrisäiZsn. Dis Li^sn-
svbatt äsr DiuZs, ZössIIssIialtlioiis lisäürtnisss — niso niolit äis äss
Kroäuosntsn, sonäorn sinss anäsron —, ru bskrisäigsn, ist ibr
VVsrtli^^) (1'ausoKvvsrt). Unä so siuä äio Kings uls Lsbrauolis-
ZSASnstänäo oommsnsurabsl unä vsrZisioKbar.

Lins nätisrs ^.nai^ss äsr Lsäürlnissbslrisäi^unZ, unä vvsloks
sinrslnsn Nomsnts nul äis HsstimmunZ äss ?rsisss («irliiistisn
1ausob«srtbss) sinsn Kinüuss ausübsn, ist ausärvoiilisir unä sxxlioits
in ^.ristotsiss uioKt sntlmitsn; äisssr Zisbt 2«ar, nin äis ^otiivvsnäi^-
Keit äsr Oommsnsurabilität äsr IVaarsn (KausobZutsr) ru bstonsu,
6ns Koispiol: „IVis sieb äsr IKulmeistor xuin 8oltustor vsrlrült,
8ovisis ?nnr Letinlrs stsiisn iin riviitiAsn V6i'dLltni88s ru sinem
Hnu8s". ^Iloin «is voriiLit 8isli 6sr LLNinsistsr 2nm 8oItU8tsr?
IVainiin ist „äis ^.rbsit 6ss sinsn «srtiivoilsr nis äis äss ^ncisrsu"?
l8t cins Lsäürlniss našli 6sn IVsrkon clss Laumsisisrs »ro88sr nis
nktsii äsnsn äss 8siru8tsr8? I>38 untsrsnolit Zsnnusr unssr ?tiilo-
8spii nioiit; sr bsZniiAt sioii mit cisr ZsZsbsnsn Hmtsneiis, 6n88
äsr Ls-umsistsr über äsm 8sltu8tsr stsirt unči in I?oiZ6 äs88sn 8sins
^.rbsit «srtiivolisr ist nis ciis clss I^strtsrsn, „6snn sine bssssrs
lisistunZ (sp^ov) ist immsr äis, vvslslis von Lssssrsn ^nstanäs Zs-
drnsbt «irä." (kolit. I. 5.)

Ois ölconomisoiis ^.nsZIsioirnnA in sinsr nuk Kütsr- iLnssir-
unä NittlisilnnZ bsrulislläsn, VVaarsn xroäusirsnäsn KsssIIseiinkt
Irnnu nur möziisir ssin, «snn VsrAlsioirburivöit unä Oisiolilisit
äsr msnsstilioiisn ^rbsit un^snommsn vvirä; sonst «ärs eins
Vsr^IsiodunK äsr I^unst unä ^.rbsit äss Luuwsistsrs mit ^snsr
äss 8oirustsrs oäsr liausrn uninözlisii. 8o ubsr ist bsiäsu Zs-
msin äis lÜASllssIinIt, ?roäusts irsr^nstsilsn, vvslsirs gssslisolntlt-
iisiis Lsäürtnisss bstrisäiZsn. „Oissss ?rinoip (äsr ^.usZIsisiiunA)
änäst uuoii bsi uilsn Künsten unä VsrrisiituuZsn statt; äsnn
sie «uräsu sioli ZSASnssitiZ auküsbsn, «snn niolit äis Kratt
unä kssoiiisirlisklrsit, äis stvas IrsrvorbrinAt, äainit riublsioii ein

") VZI. tVsuelrstorll, Aarx 8. 151.
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quantitativ und qualitativ ^bsobät/.bares bervorbräobts, und
6er Heil, cler «leisen bsdart, gerade dies und gerade soviel und
gerade sin solobss bedürtts" (Ltb. V. 7).

8o betont wobl Aristoteles, dass io cler ^usglsiobung cler
vorsobiedsnsn Lrrsugnisss eins Proportionalität (iaör^c oo^^LipiiA)
vorbaudsn sein müsse, clawit 6srsobtigbsit berrsobe; aber soblisss-
liob bleibt er bei 6er bistoriseb gsgsbsnsn Lswertbung sieben,
wslobs bei versobisclenen ^lensoben nncl in versobisdensn Vsr-
bältnisssn versobisdsn sieb verbält: «;i«v «XXac bL-^vsiv.

Ltwas weiter und tisksr ist bierin Aristoteles' grosser 8obülsr
gelangt; 2war ist das Lcblussresnltat seiner dissberüglioben Ilnter-
suokungen cler 8at^, dass sieb ^sns ^Vertbglsiobungen niobt mit
matbematisober üenauigbeit, sondern nur naeb ungetäbrsr 8obät^ung
bestimmen lassen^). Ooob gisbt Obamas 2U den obigsn ^us-
kübrungsn einen Lommentar, aus dem lsiobt entnommen wird,
dass sr sinigs blomsnts gsssbsn, dis van Aristoteles niobt aus-
drüobliob srwäbnt werden.

'VVäbrsnd Aristoteles nur dis Lebauptung binstellt, dass der
Laumsister den 8ebust6r Übertritt, gisbt dlbomas eins näbere 6e-
stimmung bin^u: er Übertritt ibn in Lolgs seiner Arbeitsleistung
(in labors) und in Lolgs der bei seinen Arbeiten geforderten und
in ibnsn vsrbörpsrtsn Losten (in expsnsis)^).

Ls sind in dieser Lswsrtbung der Oegsnständs rwsi Nomsnte
ausdrüobliob bervorgebobsn: erstens die rmr Lrrsugung derselben
uotbwsndigs Arbeit, Zweitens, dis aukgewendsten Losten und gs-
braobtsn Opfer. de mebr und ^'s Zrösssr ^Vsrtbe (6apital) Zebsisobt
werden, umso tbsusrsr, wertbvollsr ist dis 8aobs: das Ledürtniss
naob einer solobeu 8aobe — so Zlaubsn wir im aristotslisobsn 8inns
oonssqusnt und sxplieits weiter austübrsn 2u bönnen — wird niobt so
lsiobt bekrisdiZt, dabsr sub^sotiv als besonders gross empfunden,

Austum prstiuw rerum uoa est puaetualitsr ctsterwinstum, sscl inaZis
iu quaäam Lsstiwatious coasistit, ita quoä woäiea aäcliUo vel wiuutio non
viclstnr tollere asqualitatsw lustitiLö (summa tl>solo§ioa 2. 2. q. 77a 1 aä I).

i'b tlt sit iusta oommutatio, oportet, ut tauta oaleiawsuta clsutur pro
uua clomo, Quantum asclilleator sxosclit oorlarium lu labors st iu expsnsis
(Oowwsut. ill Illtkie. I. V. Isvt. 9).
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vsil äis Kaolrs sslivvsr srliältlioli, ssltsn Ist; unä äis Lsltsnlrsit
ist sin anäsrss Nomsnt bsi äsr nationalökonolnisolrsn ^srtk-
losstlmmunZ, auk vslsliss Uromas bsi äsr LssprsolrunZ äss 6olä-
Asläss lrlnvvsist, vvslslrss naolr ilnn vsZsn ssinss ssltsnsn Vor-
lronrinsns sinsn Zrosssn LVsrtlr lrat: moäisum äs istis (mstallis)
^roptsr sorurn raritrrtsm valsdat multuin 6s alüs rsbus.

Das LIstallMlä trat uaslr ^ristotslss unä Uromas sinsn mslrr-
laolrsn VorruZ; äas (Iläsl-) Listali bat in siolr sinsn LVsrtlr, inäsin
68 sslrön unä Klänrsnä ist, äalrsr unssrs ästlistisslrsn Ilsäürlnisss
IrstrisälZt, unä inäsm ss praotisslrsn ^ut^sn Asvälrrsn Irann; es
kommt Isrnsr nislrt lräutl^ vor, ein Ilmstanä, 6sr äsn LVsrtlr Irsbt,
unä i8t lsislrt transxortirdar. —

Lsi 6sr IVsrtlrbsstimmunA, um Kur? ^u visäsrlrolsn, untsr-
solrsiäsn ^.ristotslss unä Ilromas tolgsnäs Llomsnts: Hsäüriniss
l^lütullolrksit, ^.rbsit, Ilostsu, Lsltsnlrsit.

Dsr kunäamsntalbsZrilk uutsr äisssn ist äas „Zsäüi'iniss^.
Osbonomisobsn LVsrtb babsn bsi88t ^S8sll8obuttliolis
lisäürknisss 2U bstrisäi^sn im Ltanäs ssin.

Ist äas Lsäürtui88 ZsZsbsn, so Icommsn anäsrs minäsr viobtiM
Llomsnts in Lstruolit; soll äas ösäürtniss äas^'vniAS ssin, „voäurob
allss Asmssssn vvirä^ unä „äas allss rusammsnliält", so müsssn
sisb im uristotslisoüsn Kinns alls äisss Llomsnts auk äassslbs
i^urüslilübrsn lusssu, vas vir vsrsuolisn vollsn; so äis LlütLlivläisit;
^s stärlrsr unä violrtiZsr äas Lsäürkniss naslr sinsm Oinzs, um so
zrösssr ist in äsr Volbssxraobs ssins lMtiäioblrsit. Arbeit, Llostsn
unä Ksltsnbsit lusssn sisb aut sinsn läsZrill, unä äisssr lnn-
visäsrum aut äas lisäüriniss rsäuoirsn: ^'s mslrr insnsobliobs
^rbsit unä Oxisr (llostsu) äis VsrlsrtiZunA sinss Osbrauobs-
ASZsnstanäss voruussst^t, als ein um so ssltsnsrsr — vsil solrvsrsr
srliältlioir — srsolrsint sr, unä umsomslrr virä äas Lsäürkniss nuob
ilrin sud^sotiv smxtunäsn. Lsr Lsumslstsr rsxrässntirt visi
ZsistiZs unä xlr^sisolrs ^rbsitssnsr^is, ssins Llläuug srtoräsrt
visls Ivostsn, in kolM ässssn sinä Zuts Ilaumsistsr ssltsn, äalisr
vortbvoll oäsr tlisusr. Lins Kaslrs, äis Asvöbnlisli in äsr luusob-
virtssbakt vsrtblos ist, vis äas IVasssr, lrann untsr Ilinstänäsn (in
äsr IVüsts) in I'olZs äss ssltsnsn Vorboininsus sinsn liolisn LVsrtli
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srlialtsn, vsil das llsdürkuiss daruasli ssirvisriZ bskrisdizt wird und
dalrsr stärlisr auktritt.

Lntsolisidslld in ^sdsm Lails ist uaoli ^ristotslss das lls-
dürkniss; stärlcsr unči driuZsndsr das llsdürkuiss uaoü sinsr
8aolts — in wslslisr ^rt immsr — um so Awsssr il>r ^Vsrtli.
Ros diffsrsutss oommsnsurautur psr oomparationsm ad iudiZsutiam
ltomiuum st soutiusutur suk uua msusura uummi (6ommsnt. iu
Ltlr. V. Isst. 9).

Dsr lausoliltaudsl ist uaclr ^rlstotslss, iusolsrus sioli dsrsslbs
auk uusutbsltrliolrs 6sbrauoIi8ZsZonstäuds bsxislit, iu eiusr Zs-
glisdsrtsu üsssllsslrakt uotliwsudi» uud bsstsüt, vis sslrou Zssa^t,
darm, siZsus kroduots Zszsu krsmds, dsrsu mau dsdark, uud
dis mau uiolrt bssitxt, siurutausolisu. Das ist der natürliolm
d'ausoü, dsr uatürlisüs t7sldl>audsl, ^3ra^^r^, ^seuuiativa
uaturalis").

Ls Aisbt absr uoolr sius rwsits ^ausoliart, x«--^Xtx^ (das
siAsutlisks KsldZssoliäkt), dsrsu walrrsr 2wselc lcsillssweZs dariu
bsstsüt, uotlrwsudiAS KsbrauelisASZsuställds xu vsrselralksu, soudsim
dariu, das 6sld (Laxital), vslolrss ks^rässlltairt kür alls 6sbrausüs-
vsrtlrs ist, ru vsrmsürsu: mall vili Zsvvillnsll^). „Lis ksusnuullASll
8süadsll ulld Ksvinu (xrp8o?, luorum) Irommsu si^sutlislr Irsr vom
krsivilli^su d'ausslrs. Uslrr srüaltsll, als mau vorlisr datts, Irsisst
uämlislr Mviullsu (xroütirsll), und vslliZsr üabsll, als mau rmvor
bssass, lrsisst 8slradsu lrabsu, vis das bsim Kaulsn und Vsrlcauksu
und l>si allsll sololrsn Vsrlcslu'Zsssliäktsu vorl<ommt, dis das Ossstr
srlaudt" (Ltli. V. 7.) 8olelrsr Ksvvinu ssüsillt vislsn dsr Ilaupt-
2vsolc dsr Lrvsrbsliunst üüsrüaupt, ^a mauslrsu sozar dsr Lnd-
^vsslr der kolitilc und Oslcovomili ^u sein.

Oiss ist ^sdooli uaslr dsu ^usslrauunßsn ^ristotslss' uud
'Ilromas' unriolrtiA; sins dsrartiZs Lrvsrbs- uod llsrsioüsrunAsIcullst
ssi uislrt srliabsu, ^'a Asradsru uumoralissli, ullnatürliolr, Puaiv,
„uiolrt in dsr MtlrvsudiZlrsit bs^ründst^ (vux
non usssssaria; dsllu das lisisss, das lstxts 2isl dsr ^Vünsolm in

") Ois Lireulation üsr Waars uaä 6ss 6slüss, «is ss Llarx darrustellsii
püSAt, ist: ^V-6-V.

vis Oireulatiou ist: 6-^V-6.



Die tVsrtktksoris bei Aristoteles unä Ikowus von ^cjuino. 425

äL8 Oelä uuä äeu Roiolrtlmm zu 86tzeu, vvololro äooli nur NittsI
zum ^vvsolrs unä niolit Itöoltsls ^veoke ssin könnten, unä unnutür-
liok ssi 68, äu88 ää8 6olä, vslolios M un 8iok koinsn eiZentliokon
IVertl, Imbo, sonäorn nur in kolZs ^SMUZoitizer Iledsreinkunst einen
c>kti'8telle, 6evinu traZe. „Nit äem Zrö88tsn keelit i8t än8 2in8-
cinrislieu V6rku88t, weil äie868 IVuollerzeselirist nn-
initteibnr nus äem 6olä selber äsn Lrvsrb zisbt unä niobt nu8
äem, vvolur äu8 6slä äoob nilein erlunäsn i8t. Denn nur zur lür-
IsiobterunZ äs8 lbuu8obs8 Imm 68 nut, äer 2in8 aber vernreltrt 68
nn 8ioit 8elbsr. Laber äsnn aueb äer Arieebi8ob6 Mure tur „2in8"
8oviel als „4unA68« (roxv; von rlx7u>) beäeutst, äenn 6n8 äunZs
püo^t 8einen LrzsuZsrn äbnlieb zu 8sin, unä 80 i8t uueb äer
2in8 visäsr 6slä vom 6614s, unä äio86 ^rt von Lrverbskunst
i8t äeun biernaob äle viäsrnntürlioli8ts von allen"'°) (kolit. I. 10).

tVir oitisrsn äis bstrsttsnäen koekst viektiZsn Ltellen aus äer kolitik
(I. 8, 9): „. . . . Oie eins ^.rt von Lrvsrbskunst ist nnturZswüss ein ükeil
äer UnusknitunZskunst (vixovo^ixH, äislsnize nümliek, äsrsn L.ukAnbs es ist,
einen Vorrats von 6sAsnstnnäsn zu suwwsln, äis notkvenäix zum Kebsn
unä nützlied tur äis stuutlicks unct düuslieks Oemeinsekntt sind
unä äer vnkre Ksiektkuw bestellt, vis es sebsint, in ibnsn. Denn äus
zu sinsin zvsckentsprscksnäen Ksben ZsnÜAönäs LIuuss eines soleksn Lssitzss
xsllt niedt ins tlnsnälictis, unä von ibm Ailt niekt, vns Lolon äiektsts:

ltsiektllum bnt kein 2isl, äus bsnnbur äsn Llsnscbsn xsstselrt ist.
Vielwstir bier ist vobl ein solebes Asstsclit ^erlräe vis bei äsn Mitteln ullsr

snäsren Künste. Denn in keiner einzigen Kunst Zisbt es Werkzeugs, äensn
äis Ilnsnälickkeit zuküws vsäsr an ülenZe noob an ürösss, äer ksicbtkuw
über ist eben niebts nnäsrss uls äer srkoräsrliebe Vorrutk von ülitteln unä
IVerkzeuAsn tür äis Luus- unä LtuLtsvsrvnItunA.

^Iso, änss uuk eins §svisss Krvsrbskunst äis UnusvsrvLltsr unä 8tuuts-
nlüllner von Kutur unAeviesen sinä, unä nus vslobsm 6runäs äiss äer Kull
ist, äus ist klar. L.bsr es ^iebt aued eins unäsrs ^rt von Krvsrbskunst, velebe
inan vorzuZsvsiss unä wit ksobt äis Lsrsieksrun^skunst nsnnt, unä sis
ist es, vsleks äis Lebulä clursn trüxt, (lass es tur Keiektbuw unä Zesitz
niekt Llaass unä 2isl zu Zsbsn soksint, unä viels Kulten sie lur eins
unä äiesslbe init ^ensr ersteren vexen äer sllsräinxs nuken Vervunätsokukt
mit ikr. In ^Vukrkeit aber ist sis äook trotzäsin, äuss sis ikr niekt tsrns stekt,
ksinesveZs einerlei wit ikr. Venn vükrsnä ^sns ein Werk äer Kutur ist,
ist es äiess niekt, sonäsrn vielwskr ein ^Vsrk äer Kunst unä äsr OebunZ.
Kskinen vir nun tur ikre LetruektunZ tolZenclsn LusAunZsxunkt. vis Ls-
nutzunZ eines ^säen kssitztkumes ist eins äoppslts .... sKortsotzunZ 4n-
wsrliunA 64 Ilnä als nun so uus äsw unentbsilriieksn Ksäürtniss des
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Ls ist äsm xu LolZs nuell ^ristotsiss (uiul ^Iiomas) Heller Hlöil
cisr LrvsrdsLuvcls uuä clsr im 4°au8cL1ikmäsI dsstsLsnclsn Ls-
rsiolisirmAslrurist, vvslslisr uut sinsr VsrmsIiruriA 4sr natürlisllsn

'fausedes einwal das 6 old ^s. 8. 414^ ksrvorgsgangsn war, da bildete siok
)ene anders Vrt der Lrwsrbskunst, das eigsntlieks Handels- und 6eld-
gesekäft (ro lco-ri^Xlxov), ankängllek wakrsekeinliek in selu- sinfaeker Vrt,
bereits ballt aber durek dis llsbung in künstlieksrsr Weise darauf geriektst,
vis und init weloksn Mitteln man beim Dmsatx mögliekst viel 6swinn
maeksn könnte. Und daraus entstellt dann der8ekein, als wäre <tis Lrwsrds-
kunst vorxugswsiss aut «las Llslcl geriektst und clis Vulgabs derselben, dass
sie xu spseuliersn (llecopljc!«!) vermöge, voraus slck mögliekst viel 6sld
xieken lasse, sotsrne sis )a in clsr '4kat keicktkuw uncl Vermögen sedalkt.
Wokl sstxt inan auob den ktsiektkum insgemein in clis Llasss von mögliekst
viel 6eld, und so entstellt dann der 6Ianbs, dass dis Lrwsrbskunst es biswit
xu tbun dabs und iw eigentlicksn Handels- und gsldgesokäkts bestelle.

Dann bürt wan indessen von anderer 8sits auek wieder, mit dem 6elds
sei es niekts als leeres ksrsde, und es sei scklsckterdings ein lllrxsugnis will-
kürlieker 8atxung und von Natur Zar niekts, veil, sobald eins Llünxverände-
rung vorgsnommen ist, es niekts mskr wertk (oütsvv; L^ov) und xu keinem der
notdwsndigsn Dsbsnsbsdürknisss nütxs sei, und veil es einem, der 6sld im
tlsbsrtlusss kabe, doeb oft an den notdwsndigsn Dsbensmittsln ksklen könne,
und es denn doek widersinnig sei, dass dasjenige Lsiedtduw sein sollte, in
dessen Vollbssitx einer Hungers sterbsn könne, wie von )enem ^lidas dis 8age
gebt, indem ikin in Drküllung seiner unsrsättlieken Wünseks alles ikin Vor-
gesstxts xu 6olds wurde. lind so suoksn dann dis Vertreter dieser ^nsiodt in
etwas anderem das wskrs Wesen dss Rsiektkums und der Lrwsrbskunds, und
sie tkun rsokt daran. l)snn in etwas anderem bestellt za in der Ikat der
natürlieks lteiedtdnm und dis natürlivks Lrwsrbskunst, und nur disss Istxtsrs
ist dis xur Ilausdaltungskunds gekörige, wäkrsnd dis Kunstlieds im sigsnt-
lieksn Ilandslsgesedäkt ksstekt, indem sis niekt auf den Vsrmögenssrwsrb
seklsektkin, sondsim auf den Vsrmögsnsuinsatx geriektst ist*). Und diese Kat
es augsnseksinliok mit dem 6slde xu tklln, denn das (Zeld ist beiin Handel
Vnkang und blnde. vaimm auek ist okne 2isl und 6rsnxs der lisiedtkum,
wsleker dured diese ^.rt von Drwerbskunst erxsugt wird. Denn wie dis Heil-
Kunst kein Uaass und keine 6rsnxe Kat, bis xu denen sie allein dis Drxsugung
der Ossundkeit ausdeknen darf, und wie übsrkaupt für jede Lunst ikr 2weok
und 2isl eins unsndlieke Vufgabs ist, auf deren möglioksts Erfüllung sis eben
nur kinstrsbsn kann, wäkrsnd für dis Llittsl das tlnendlieks niekt bestimmend
ist, weil kier vislmskr der ^week eben Orsnxs und Dnds sstxt, so Kat auek
diese L.rt von Drwsrbskunst in der Verfolgung ikrss vieles und Zweckes keine
ürsnxs, ikr /^isl und 2week aber ist eben ein derartiger Rsiedtkuin und Ver-

*) lllan bsaekts dis liebtvolls Darstellung dss Dmseklages des Ilausvsr-
mögens in spveulativss Oapital. „lin Lerne die ganxs moderilv Lritik des
lvapitals, d. k. dis negative Arbeit der soeialistiseken 4'keorien!" (8edälkle.)
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6ütsr, absi' iiiviit Luk 6is snZIoss Vsi-ArLsssrullZ äss Ospits-Is duroli
„UökrgöviiiL" und 2iii86ii Miieiitst ist, eins kür üsn 8tLLtsÜÄUstiM
uotltvvsiiäiKk uuä iMrdieüs Liuust uuä g,Is soloiis sing Lilksvvisssii-
svÜLkt äsr Oskonowik uuä kolitilc; ciis vskrs ^.utzktbs dsr kolitiir
jsäooii ist, llioüt RsiolMüirisr 2U Zsvvillllsu uud 8u verilislirsii

mvgsnsbssitr; dis Ändere dagegen, «slede nur die Nittel tnr den blansdalt
rn sedalksn dat, dat eden damit ikre Kreneš; denn dis Vrrsioknng )snss
vieles nnd 2«sedss ist gar'niedt idrs ^nkgabs.

bind so ist denn dieimaod oKenbar, dass von Natnr ans aller lteiedtdnm
seins not«sndigs Orsnrs dat; allein in der vdatsäedlioddsit sslisn «ir das
Osgsntdsil sintrstsn; denn alle, «slede ant den vr«erb bsdaedt sind, snodsn
idr Osld dis ins 6rsnrsnlose ?n vermedrsn.

ver 6rnnd diervon ist eben dis naks Lerüdrnng beider Lrtsn von vr«srbs-
dnnst. Venn dis ^n«endnng der einen spielt in die der anderen dinnbsr,
«eil es ^n«sndnngen derselben Laods sind, aber Leitens der einen vr«erbs
dnnst rn einem anderen 2«sods, Leitens der anderen bloss rnr vesit^vsr-
medrnng. bind dader Alanden manods, das letztere sei die ibntgabs der
Ibansdaltnngsdnnst (vixovspaxH) nnd verdarren dabei, dass inan das vordandsns
baars 6old snt«sder mindestens rn srdaltsn oder riodtiger noek bis ins vnd-
loss rn vermedrsn sneds.

vis birsaeds solodsr vsnd«eiss aber liegt darin, dass dis meisten Nensodsn
nnr nm das Vebsn nnd niedt nm ein volldommsnss Vebsn sorgen;
da nnn dis Vnst rnm Vebsn ins Vndloss gsdt, so traodtsn sie aneb, die Nittel
rnm Vebsn bis ins Vndloss an^ndänksn. vis aber, «siede naod volldommsnsm
Vebsn traodtsn, dabsn disrbsi meist nnr dis sinnliodsn blsnnsss im ^ngs, nnd
da mit dem vssit^ aned dis Nöglieddsit, sied soleds rn vsrsedalksn, angsn-
sodsinlied sied verbindet, so riektst sied ibr ganres viedten nnd vraodtsn
ank den Verwögsnssr«erb , nnd von disr ans ist dann jene
anders («idsrnatnrlleds) ^brt von Vr«erbsdnnst anbgedommsn. Venn )sdsr
Linnengennss dangt am blsbsrmaass, nnd so traekten sie denn naod einer
lvnnst, dis idnen das biebsrmaass dieses Kennssss vsrsedalbt, nnd dünnen sie
dasselbe dnrod dis Lsrsiodornngsdnnst niedt errsiebsn, so lagen sie ikm ank
einem anderen bVege naod nnd «enden alle lvnnSte nnd vertigdsiten idrer
natürlicben Lsstimmnng entgegen ^n diesem 2«sods. Venn die vaptsrdsit
ist niedt darm da, nm 6eld, sondern nm Ibeldsnmntd nn errengen, nnd die
Lrisgs- nnd blsildnnst Kat glsiedkalls niedt )ene vsstimmnng, sondern dis
erstere dis, den Lieg, nnd dis letztere, dis 6esnnddeit rn vsrsodalben; ibrt
von Vsntsn aber maodt dies alles rn Nitteln des Oeldsr«srbs, als «ärs dies
der 2«sod (von allem), nnd als gälte es disr, dass doed ant seinen 2«sod
alles bezogen «erden müsse*).

*) Visse vorrnglieds Lodildernng besagt dsntliod, dass sedon rn Aristoteles'
weiten, nnd von diesem ssdr «odl bsobaodtst, — also niedt erst seit Vnt-
«icdlnng des modernen birossoapitals, «is es Larx daben «ill — mit moraliseden
vingen Lodaoder getrieben «nrds. Omnia venalia. . .

^relnv k. 6ssolriokt6 ä. Ntiilo8oplii6. XII. 4.
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(vvg.8 8goks äsr Lrvsrbskuiiäs ist), 80väsrv 6is sokov 6urok
Lgtur »SAöbsvöv uuä 6urok Luvst Zsvovuonov öositxtküwoi- vaok
6siv ?rivoip 6sr KorooktiZIrsit uvtsr 6is 8tggt8gvMköriZ6v z.u
vsotkoilov'^). Opus politivgs vsl oseovoivigs propriuin von ost,
gocjuirsrs ros N66688grig8, 8oä 6i8psnsg.ro; a6 oooonornigiv portivot
uti poouvig is.m goc^uisitg. (6oivnront. in kolit. I I. Isot. 8).

tlnä so dobsn vir äsnn nun onssinonäsrZssstzt, sovodl vorin äie niedt
in äsr dlotdvsnäigdeit bsgrünästs LsrsiedolmnAsdnnst bsstedt, nnä vodsr es
Asdommsn, äoss sis (äennood) bei nns in Lroned ist, ols onod in ltezuZ onk
äis nnentbsdrlieds erlöntsrt, äoss sis vsrsekieäsn von jener nnä vislinsbr
virdlied notnrgsmöss znr tlonsdoltunZ gsdöriß' ist, sis onk IIsrbsisedolknnA äer
l^odrnnZ Asriedtst, nnä niebt vis jens ins Lnäloss ^edt, sonäern Nooss nnä
Orenzs dot." — — —

„Venn nun aber äis Lrverbsdnnst , vis ßeso^t, eins äoppslte ist, äldsils
eins onk äsn diosssn tlonäsls^evinn, ä'dsils eins onk äis 2veeds äer klons
doltnnz bersobnsts, nnä nnr äis letztere notdvsnäi^ nnä löblicd ist, äis
erstere, ons äsnr diosssn Lmsotzs Fszogsns äoASZen init ksedt Astoäslt virä,
veil sis niedt onk äis dlotnr bsKi-nnäet ist, sonäern äis läsnsedsn äisssn 6s-
vinn von einonäsr zisdsn (sied veeksslssitiA onsbentsü), so ist vollenäs mit
äsm grössten ltsedts Linsäorlsdsn nnä Vnedsrtzssedökt (äßc>Xo2v«rrz.^) vsr-
dosst, veil äissss nnmittslbor ons äein 6släs selber äsn Lrvsrb zisdt nnä
niedt ans äem, vokür äos 6elä äoed ollsin srknnäsn ist. Denn nnr znr Lr-
IsiekternnZ äes lonsedss dom ss onk, äsr Lins obsr vsrmsdrt ss on sied
sslbsr. Oodsr äsnn mied äsr Zrisediseds Howe kür „Lins" soviel als „änngss"
bsäsntst, äsnn äos änngs pllsgt ssinsn lkrzsnAern odnliek zn sein, nnä so ist
onod äer Lins visäer 6slä vom 6eläs. 6nä äiess ztrt von Lrvsrbsdnnst ist
äsnn kisrngod äis viäernntnrliedsts von ollen."

,,^>Vis äis Ltootsknnst sied oned äis Nsnsoksn niedt erst sekolkt, son-
äsrn sie bereits ons äsn Ilönäsn äsr blotnr sm^tönzt nnä (nnr knr idrs
Xvseds) vsrvsnäst, so mnss äis dlotnr znm tlntsrds.lt tnr sis oned I>onä oäsr
Ussr oäsr sonst vos dsrKsben — soäonn ober nbsr äisss Aszsbsnsn Uittsl
in onAsmsssensr tVsiss zn vsrknAsn, äos (ollsin) ist ss, vos äem ttonsdoltsr
(vlxsvop.r>;) z.ndommt. Ist'es äoed oned niedt äis 8oeks äer tVsdsrsi, Volle
rn srrsnAen, sonäern sis zn zsbronedsn nnä zn vissen, vos tür Völls gnt
nnä ton^livd nnä veleds sedleedt nnä nntonMed ist. 6nä nun Irönnts mon
äoed onod krožen, vornm äsnn gsroäs äis lkrvsrbsdnnäs ein Hrsil äsr
IlonsdoltnnKsdnnäs ssin soll nnä niedt ebenso Knt onek äis ltsildnnäs; äsnn
äsr 6esnnäkeit sinä jo äoed äis tlonsZsnosssn ebenso beärirktiA ols äss
debsns nnä äsr z.nm dsbsn notdvsnäiZsn DinAs. Ls dobsn äsnn oncd in
Asvisssr Ilinsiodt äsr Itonsvsrvolter nnä Ltootsregsnt virdliek kür äis 6ssnnä-
deit zu soi-Ksn, in onäsrsn Löllsn äoZSAon niedt sis, sonäern äer rtrzt. Lnä
so vsrkölt es sied oned Lstrelks äsr Lssitztdnmer; in gsvisser Hinsiedt dobsn
sied äis ttonsvervoltsr äornm zn dnmmern, in onäsrsr äsZSAen ist äos volliZ
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^Vir vollen noobwals naeb äsw Oowwsntar Vbomas' ruw
1. lluoli äsr Politik (leot. 8) äis llirvsrbskunäs als Hiitsäisoiplin
äsr kolitik lisnnrsiebnsn:

l^atürlieb unä woraliseb ist äisjenioe krvsrbskunäs, äsrsn
2vsek 68 ist, lässitrtbüwsr unä Oelä äirset aus äen i^latur-
proäuetsn ru Aevinnen; unnatürlieb, unä nur wsbr eins liol^s
äsr uusittliebsn msnseblioben LsMbrliobksit unä läumässi^keit ist
äis^enize, äie 68 IsäiZIieb wit 6er VsrwsbrunA äes Osläes aus
äsw Oeläe, wit äsw 2insnebwsn ru tbun bat.

Vbowas niwwt naeb Aristoteles kol^snäe l^intbsilunZ äsr
birvsrbskunäs vor:

Oie llirvsrbskunäs, psouniativa, ist:
1. natürlieb, vsnn Oslä uuä ksiobtbnwsr aus äsn rum

Osbsn notbvsnäiZen Uaturproäuetsn Fsvvonnsu vsräen; psounia-
tiva naturalis: äsnarii aoc^uiruntur sx rsbus uaturalibus ml vitaw
US6688arÜ8.

Dieses 66V1UU6U A68olil6lit Luk äoppelto ^rt;
«) uuwittslbs.r g.u8 6su l^sturprocluotsu, su8 <lsr LsbguuuZ

6s8 llo<lsn8 (ttsvillllunZ äs8 ^Vsir6ll8, ^Vsill8, Osl8 . . .),
ÄU8 clsr Viobruobt, äsw Lsr^bsu u. 8. V.; cls8 I8t 6is
siAsntliobs ug.tur^6ws886 Lrvsrb8lcuu«ls; bisrbsr Asbört
suoli äis Imbimrbsit äsr Usllävsrksr uuä Igglötiimr,
worosusrig;
SU8 äkill ä' g. u8 0l> 6, 8oäg.88 ?roäuots ill OsZslläsn snZslcsutt
vsräsn, vo slu Hsbsrllu88 su 8ololisu, — äsbsr ^u^sbot,
— vorbsnäsu ist, uuä äsuu in Orten verkauft vsräsn,
vo an solobsn NanZel — äabsr l^aobkraZs — berrsobt;
bisr spislt 8olwn äis Kpseulation eonsiäerare),
bestellenä nawentliob in äsr Voraussiebt äer krsis-

8aebs siusr ttilksvisssnsetiatt äsr vLusbaltuLZsIumäs (nLiuIieli äer Lrvsrbs-
lumäs). Vor allein aber uniss kier, vis vorkin Zssa^t, äis Statur selber äea
srtoräsrlieberi Ltolk bereits Aeväbrsn; äsLL ikr lisxt es ob, äew, vas sis sr-
rsnZt Kat, auek äsn vnterkalt ro Asbsn, vis äsuu tür ein jsäes nsugsborsns
Osscköpt äsr tlebsrrsst seines Lilänngsstolkes rnr klakruu« äisnt. vaker
ist äsnn äer natnrAsinässs vrvsrb tür alls Lsnsoken äsrienixe,
velebeu sis aus äsn drückten äsr vräs unä äsn Ibisren risbsn."

30*
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ändsrunZ, sins Zrosss Kollo; disss LsrsiolrsrunAsart vird
von Uromas oampsoria (tVsslrssllrunds), nummularia
(Osldlrunds), odsr auolr, weil ilrr tVsssn »uk dem lauselrs
beruht, translativa Asnaunt.

4)! 6«o translativa an siek ist n g.«4 'Ilromas nislrt
tadslnsvsrtlr; dsr Handsl (8ss-, ltinnsn- und Kram-llandsl)
ist soZar notlrvendiZ; nur sind kaotisolr dis lrisrlrsi
vorlrommsndsn ^.usartunzsn so unmoralisolr, dass lisi
d'Iromas, vis auelr ^ristotslss, dsr ^ausoliliandsl Zu¬
meist zur

2. unnatürliolrsn, aut dsr msnsolrlislrsn Dszslrrlislrlrsit Irs-
rulrsndsn llsrsiolrsrullAslrunst, dis blind lsdiolislr auk dis Vsr-
mslrrnnz dss Osldss auszslrt, IrinzuZsrsoirnst vird.

Lntsolrisdsn unnatiirliolr, vsrdammsns- und IrasssnswürdiZ
alrsr ist das ^insnslrmsn und VVusIrsrZssolratt, tsnsratio, <juas psi'
usuras psouniam taoit.

^ir sslrsn, dass 1'lromas sins ^rsnnung onä LotisiclunA lisi-
vsisoliisclsnsn ^i^vsrbs- oncl Zsi'sisIiei'ongs-zVsteo vorniwint, Lliulisli
vis ^ristotslss, nur iiooii sokärtsr und klaisr.

^.Ilsio. vas ist d-is Xritsrium. das dun äis sills 4ii'vvsi'I>s-
Li't als NÄtiiriioii, Zut unä inorkdissli, dis anders als vidsrnaturlieli,
ssldsslit und IrasssnsvurdiF srsoiisinsn lässt?

ldaraut Iranu inan nur antvortsn: dis tztlliselitzii krinoipisn.
l)sr lllnd/.vsoic dss Älsnsolisu uaslr ^ristotslss uud 4'liomas

ist, ssin lOsbsu inöZlislist su vsrvolllroinmnsn, alls ssins Krätts
und I^äliiZIrsitsu, vor allsur dis iliiu spseiüssll siZsutlniiuliolion
dss Vsrstaudss und 4Villsns rur inöZliolist grossenklutkaltung z,u
brivMn, in dsrsn Osnuss das insnsslilielrs Olüelr (süs^lpoviÄ)
ksstslit. 4laoli disssiu Olüolrs Iiat dsr Ususslr dss unvidsrstslilislis
VsrlanAsn, saZsn vir, Lsdiiriuiss; dis allssitizs Vollsudung dsr
pli^sisollsn und AsistiZso Kratts ist dsr Arössts Lslratz dss
Nsnssiisu. Lsids ?lulosoplisn dsvsrtl>su daruiu dis zur ltssolialkunA
dsr vsrsoliisdsnsu ltsdürtnisstistrisdi^unZsinittsl notlivsudiAsn insussli-
listisn ^rbsitsn und Künsts — und dalrsr auolr dis OsZsnständs,
dis durslr solslis ^rksitsn srzsu^t vsrdsn, nasl> dsr Qualität und
Quantität dsr aut dissslbsn vsrvsndstsn Krätts. Kinser-
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beit bat wsnig^Vsrtb, /m wslobsr wenig Voraussiobt und Vsrnunlt-
bsreollllung verlangt wird, wie die meellani.sebel'aglölinvrarbsit (opera-
tiones vilss, in <^uibus parum praevisionum rationis, ssd kortuna); „dis
veräolltliobstsn 8ind diejenigen (^rbsitsn), r?u dsnsu 88 am
wenigsten irgend wslobsr lüobtigksit (äpsvij) bsdarl^ (?olit. I. 11).
do nrebr nnd Irakers geistige lviakte verlangt werden, umso Irölrer
stellt die bsistung; dis Arbeit des Handwerkers stellt ilölrsr als
jene des Vaglöbnsrs, und so könnte man sine stulenrsibs vsr-
selliedsnsr gessllsobaktliobsr Arbeiten aulsteilen. Darum sei es
aber auob lür dsu bbilosopbsn, der sioli ausgsbildste liölisrs
Krälts angesignet, nielit sobwer, rsieli 2u werden; ^.ristotslss lülirt
sinnig das ssispisl von Ilralss dein Nilssisr an, der, naolidein
inan illni wegen seiner ^rmutb vorgslialten, „dass doell die Dbilo-
sopbis 2N nielits nüt^s sei", dnrolr Klugs 8xsoulation — er liatts
in böige ssinsr astronoiniselisn Kenntnisse eine rsiolre Olivsnsrnts
vorausgsselien — den ^.Ilsinvsrkaul oder das Nonopol der brnto-
produots sielr versoballt Irat und dadureli, dass er bei starksr
Kaoblrage den IVaarenprsis beliebig in die Höbe sobraubsn konnte,
sebr reieb geworden ist. Diessm ssispiels lügt Vbomas bsi: et
sie oolligsns inultas psounias, ostendit, c^uod pbilosopbis laoils sst
ditari, si volunt, sed non est studiurn eoruin ad boo: st per buno
inoduin Vbalss ostendit suain sapientiam; des bbilosopben streben
ist aut Ilöbsres gsriobtet.

Von dissenl standpunkte aus bat man auob die ^nsobauungen
Aristoteles' und l'bomas' bexügliob der IVsrtbsobätrung der 1'bätig-
koiten dsr xraktisobsn Ossobältslsuts ^u bsurtlieileu; koinsm von
beiden ist dis Lsdsutung dsr Lrwsrbskunst entgangen, beide sagen
auob, dass der Lssitr grosser ksiobtbümsr irn staatsbausbalt
geradezu eine Kotbwendigkoit ist: ja, Ummas lübrt^b) sogar aus,
dass ein tugsndkaltss beben obns Vermögsnsbssitr: unrnögliob sei
nnd dalrer dis sorge des Kursten dsm inatsrisllen IVoblstavds als
dsr ersten Vorbedingung eins« ideellen Ossellsobaltslebens rugswandt
sein müsse. 8i . . . status dominorum ssounduin suain naturam

") Os regimms prineipum II. o 7. (tzuoä oportet regem akumlLro äivitiis
artiüeiallbus, ut sst aurum . . .). Vgl. e. 5. 6,
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68t oonilliullioLtivu8: srZo virtu8 st opsiLtio. Iloo Lutsni 8886 non
pots8t 81116 llUINNliiNNLtS, 8I61lt 1166 talisr 1166 6arp6lltclrin8 81116
^rvjiiÜ8 in8truinsllti8. ^Ilsill Ivan 8olls äLbsi, iisiin lsäiAÜoli
ULtsrisIIsn, niolit 8tstisll blsibsn, 8Olläsrn clsri ksiolitliuin g.l8 Vor-
LU886t/.UNZ für sin M6N8ollSNWÜräiA68, KöllSI68 i^sbsn sraolitsn.

Oa8 2ill8nslini6n, äis Li'26UAUnA „äs8 6slc>68 VOIN 6släo"
8oiisillt äou bsiäsn LllsräinA8 wiilsrnatürlioli nisäriZ nnä Iiii88lioli
— vu '/«p x«rä wuaiv «ir' «XX^Xuiv Zoriv (äsun äo8 i8t niotit
NLtuI bgMris«. 80näsrll W6oll8sl86itiA6 ^118iisutun«), 68 V6I'8tö88t ZSASN
äis — (iorLoliti^lieit unči 6l68illllunA8wsi86 äsr Triton.

^Vir wollsn NLoli ^l1oll1L8^°) Oriinäs 86ss6ll äg.8 /ill8nsliwon
antnlirsn:

§8 8illä 2wsi kattnll^sn von 66t>rLuoli8Z6Z6ll8tiilläsll 211 untsr-
8oii6ici6ll: bsi äsn sinsn i8t äsr Osbranoli (n8U8) cisr 8Lolis 2UAlsioli
äsrsn 6on8vin (coii8iini^tio) oäsr VsrbrLiioli, wis wir äsn Msin
vsrbranolisn, VV6NN wir ilin Asbranoksn oäsr trinlisn; 6 srn in 6ark
NILU b6i 8ololi6n 6sZsii8tiinä6n 66n KsbiLuoli 6nr saoiis
von 66r 8a6li6 8sib8t niolit ti'6nnsn; ^säsin, 6sm ä6r 66brLuoii
sinsr 8oi6lisn 8L0I1S Asstattst wircl, wirä auoli cia^nroli von 8slbst
6is 8Lllli6 A68tatt6t; wsun 6alisi' ^6MLnä 6sn ^Voin, un6 Z6tr6nnt
äavon nooii ä6n 66biLnoIi 6s8 VVsins8 vsrlrg,u56n woilts, 80 wiir6s sr
2W6irnLi äis8sibs 8LoIis vsrlrLutso, sr würäs vsrlrLiitsn, WL8 nioiit 6xi8-
tirt; unči cia8 wiirs Ilnrsotit. iik sn8o bszänM Ilnrsoiit, 6sr VVsin
borgts, nnä 6okiir Lwsikaoiis VsrZsItnnA vsi-ianZts: äis knok^Lbs äsr
Zlsiotisn 8s.6iis nnä ksrnsr 6sn krsi8 tür ilirs LsniitrunA, 6sn inLn
N8nra (i^siiixill8) nsnnt. ^näsrs 66brLnoIi8A6Asn8t:ill6s ciLbegsii 8incl
äsr ärt, äs,88 ilir Ksbrauoii nieiit xuZIsioii idr VsrbiLuoii i8t, wis äis
^Voliuno^; nnä in äsin üriils kann inan niit ?UA äsn KsiirLuoIi
vorn VsrlnLuoli trsnosn; äsr Osbrauoli äs8 H-1U868 i8t niolit äs88sn
2sr8törnnA; niLn kann äolisr tnr äis LsnntLunA äsr ^Volinun^
init ksolit sins VsrZütuno vorlg-nZsn, wis 68 bsini 80Z. Vsrniistlisn
ZS86llisIlt.

I>L8 6slä nun, wsloli68 ^ri8totsls8 MINÜ88 zur lilrlsiolitsrunZ
äs8 lLU8olivsrIi6lii'8 srtlllläsn wuräs, Köliört 2UI' si'8tsll tlrittun»:

Kumina ÜisolozivÄ II. II. c^. 78 s. 1 e.
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861» Oebruuolt ist xuZleiolr 86III Vorbruuoll oder 6onsum (ooinsuinxtio
sivv distrnotio), insolorne vs tür ^'nusoliob^evte versusgirbt wird;
und darum ist 68 an und lur sivk unstattkatt, kür den Kedrauoli
des Avlislienen Oeldss eine VerZütun^ 2U erlanMn, die 2ins
genannt vird.

8v Sliemas.
l^oolnnals aber maolien vir aufmerksam, dass veder Aristoteles

noob d'bomas den 'I'ausolrbandsl als solvlisu verdammen, und venu
sivIi d'bowas äbnliob ausdrüokt, so bat sr einerseits die biebei
so üppig vuobsrnden l^eidsnsobattsn 6er oonoupisoentia, anderer-
seits den 1'bilosopbsn oder oontswplativen Nönob vor ^ugen, unči
kür einen soleiisn ist allerZioZs äas Asvölinliode nnä tLvtisvIlv
OesodLttsIebsn niolit nnMinessen. Den Ovgenskltr rviselien 6er
iLusseiiliessIiviieu^gturLlvirtlisoliLkt clvs ^Itertlniins nnä ^littelnlters,
innerlinl!) veleiier clie Leihen Zelsbt, und der ksldvirtksclnlkt äsr
neueren 2oit mövliten vir Lur Lriclürun» der nutiouniölronvinisodon
6rundsitt2e derselben niolit so liooli verunsolllLKen, vie inan es rn-
meist tiiut, 2uinLl die Krossindustrie und KeldvirtllsoliLtt ^ener
weiten naoli einZeliendsren b'orsollunAsn beinesveAS un^nselln-
liolr vnr.

Aristoteles und Iliowus denlren auoli in der politisolien
Oelconoinie nn das so ^v, sn dris inorkllisoli volllroininens, Alüoli-
seliZe I-eben nls Iiöolistsn inensolllioben lünd^vselc — äp8<ü;
^voüviT;.



(LonäerLbärucli aus ^rekiv Kr 6ssediekts 6sr kiiilosopkie
XII. k-illä 4. IIE. 1899.)

Vruolr von 6eor^ keimsr in Lsrlin.
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