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Vorwort. 

Die vorliegende Arbeit ist d~ Versuch, die im Bereiche des 
Okonomischen gegebenen letzten Grundbeziehungen mittels eines 
auf diesem Gebiete bisher nicht oder doch nur in EinzeUallen zur 
Verwendung gelangten Verfahrens zur beschreibenden Darstel
lung zu bringen. Die Methode besteht darin, in Anlehnung an 
das mathematische und naturwissenschaftliche Denken die 
Grundlagen des Gebiiudes der Okonomik aus Begriffen zu er
richten, die hinsichtlich ihrer definitionsmiiBigen Bestimmung 
den anerkannten strengsten Erfordernissen logischen Denkens 
geniigen, und hierbei die gesamte jeweils nachfolgende Darstel
lung auf vorab bestimmten Begriffen, und zwar ausschlieBlich 
auf diesen, in folgerichtiger Entwicklung aufzubauen. 

Die so gewiihlte Methode macht es notwendig, ein breites 
allgemeinwissenschaftliches Fundament zu schaffen, das selbst 
aus Begriffen besteht, die im Rahmen unserer Darstellung ein
deutig definiert werden. So muBte zuniichst ein bestimmter 
logisch-erkenntnistheoretischer Unterbau errichtet werden. 

Das Verfahren hat es ferner mit sich gebracht, daB der Ver
fasser im wesentlichen auf spezielle Polemik und Vorfiihrung des 
dogmengeschichtlichen Materials verzichtet hat. J ede Unter
brechung der Darstellung, wie sie durch derartige Erganzungen 
unbedingt hiitte eintreten miissen, wiirde dem Prinzip geschlos
sener Klarheit und organischer Einheitlichkeit geschadet haben. 
Dieses Prinzip ist hier, wo es sich um die Auffiihrung eines in den 
Grundlagen neuartigen Begriffsgebiiudes handelt, von entschei
dender Bedeutung. 

Die gewiihlte Methode ist auch auf die Form der Darstellung 
nicht ohne EinfluB geblieben. Das Verfahren edorderte bereits 
in der eigenen Sprache des Verfassers die Einfiihrung vieler neuer 
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Worte und Wortdeutungen und wirkte auf den Satzbau in be
sonderer Weise ein. Auch zwang es hiiufig zu naturwissenschaft
Iicher Ausdrucksweise, die auf diesem Gebiete vielleicht unge
wohnt erscheinen mag. Sollten neben den so entstandenen 
Eigentiimliclikeiten des Sills im vorliegenden Texte trotz aIler 
Hilfe, die mir zuteil geworden ist, sprachIiche Schwachen iibrig 
geblieben sein, bitte ich, dies mit der Tatsache zu entschuldigen, 
daB der Verfasser ursprilnglich in seiner Muttersprache schrieb 
und nach Lage der Dinge der Hauptanteil der Obersetzung auf 
ibn selbst entfiel. 

Bei der endgiiltigen Gestaltung und der Drucklegung des 
Buches hat der Verfasser sowohl von norwegischer wie von 
deutscher Seite mannigfache UnterstUtzung erfahren. 

Mit Genehmigung der Universitat Kristiania und mit Bei
hilfen von Otto Lovenskiolds Legat, Universitetets Jubilreums
fond und Aschehougs Fond konnte er Iangere Zeit von seiner 
iibrigen Arbeit sich entlasten und in Deutschland die ab
schlie13ende Bearbeitung vomehmen. 

Wlihrend eines mehrwachigen Aufeutbaltes in.Jgel hat dem 
Verfasser Herr Professor Dr. Bernhard Harms in ,iiberaus 
giitiger Weise mit Rat und Tat zur Seite gestanden. Herr 
Privatdozent Dr. Hero Moeller in Kiel, der das deutsche Manu
skript mit dem Verfasser in gemeinsamer Arbeit durchgesehen 
hat, gab viele wertvolle Anregungen, die den Verfasser noch 
zu mannigfachen letzten Verbesserungen veranla/3t haben. 
Anregungen auf dem sozialen Gebiete verdankt er Herro 
Hlliesteretsadvokat Solnordal in Kristiania. 

Bei der Obertragung ins Deutsche leistete Frau Clare 
MjOen, Wametniinde, erhebliche Hilfe; die letzte sprachliche 
Durchsicht des Manuskripts und die Lesung der Korrektur
fahnen besorgte Fraulein Else Johannsen, Kiel. 

Es ist dem Verfasser Bediirfnis, fUr aIle, ibm in so reichem 
Ma/3e gewlihrte wertvolle Unterstiitzung an dieser Stelle seinen 
aufrichtigsten Dank zum Ausdruck zu bringen. 

Kristiania, am 28. Februar 1923. 

Wilhelm Keilhau. 
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Erster Teil. 

Voraussetzungen. 



Erstes !Capite!. 

Logische und psychologische Grundbegriffe . . 
I. Zweck dieser Abhandlung ist es, eine exakte Beschrei

bung der okonomi;;chen Grundbeziehungen zu geben:-
Schon aus dieser AufgabesteI1ung geht hervor, daB wir den 

Fachausdruck Beschreibung in demselben Sinne anwenden, wie 
es der hervorragende deutsche Physiker Kirchhoff schon vor 
vielen Jahrzehnten fiir die Naturwissenschaften in Vorschlag 
brachte. 1m gleichen Sinne, wie es sich im Bereich dieser Wissen
schaften um Beschreibung der Naturereignisse und ihrer Be
ziehungen zu einander handelt, sehen wir es als das Ziel unserer 
Wissenschaft an, eine Beschreibung der okonomischen-Ereig
nisSe Urid der okonomischen Beziehungen zu geben. In der 
Physik hat sich Kirchhoffs Ausdrucksweise wohl vollig einge
biirgert, und wir hoffen, daB dies auch in der Okonomik ge
schehen wird. Denn in dem Fachausdruck des deutschen Ge-' 
lehrten verbirgt sich eine tiefe und bittere Erkenntnis. Nur 
beschreiben Mnnen wir; was iiber die Beschreibung hinausgeht, 
ist nichts anderes a1s SpekuJation, sei es auch noch SO scharf
sinnig und fein erdacht. 

Aber diese Beschreibung, die jede wahre Theorie in sich 
schliellt, kOnnen wir nach unserem tiefsten logischen Bediirfnis 
gestalten; sie so zu fassen, daB sich ein klares, durchgeistigtes 
Gedankenbild derjenigen Ereignisse und Beziehungen ergibt. 
die wir in unser Wissen einschliellen wollen, mull unser Ziel sein. 
Dies kann nur durch eine exakte Beschreibung erreicht werden. 

Exakt wird die Beschreibung erst dadurch, daB sie eine 
Reihe streng logischer Forderungen an Aufbau, Eindeutigkeit 
und Fo!gerichtigkeit befriedigt. Nur eine Beschreibung dieser 
Art ist imstande, ein zutreffendes Bild der Ereignisse und Be-

" 
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ziehungen zu geben, die bebandelt werden sollen, und deren 
Ganzheit wir a1s den Z weckstol/ der Wissenschaft bezeichl!.en. 

AIs Forderungen der Exaktheit sind zu nennen: 
I) Wenn. eine Beschreibung von einem Etwas im Rahmen 

eines gesamten Zweckstoffes so gegeben worden ist, daB dieses 
Etwas sich dadurch von einem beliebigen anderen Etwas a1s 
eine besondere Einhei.t unterscheidet und die Ganzheit dieser Be
schreibung also einen Begri/I ausmacht, der dadurch delini.erl 
worden ist, so darf der Fachausdruck, den man wiihlt, um den 
Begriff zu bezeichnen oder zu symbolisi.eren, spliter nur a1s Be
zeichnung fiir die eine so definierte Bedeutung des Begriffes 
gebraucht werden, und der Begriff dad nicht mit irgendeinem 
anderen Fachwort bezeichnet werden. 

z) Worte aus der Alltagssprache diirfen nicht a1s Fach
worte gebraucht werden, ohne zuvor definiert worden zu sein. 

3) Keine Definition darf etwas enthalten, was nicht fiir die 
Erkenntnis der zu definierenden Einheit llOtwendig ist, und sie 
mtiB zugleich hinreichend vollstlindig sein, um diese Einheit 
von einem beliebigen anderen Etwas zu unterscheiden. 

4) Keine Definition darf irgend etwas enthalten, das ohne 
sie nicht definiert werden kann. Dagegen kann man sie durch 
Verwendung von Begriffen bilden, die selbst erst spliterhin in 
der Beschreibung definiert werden, wenn diese Begriffe un
abb1ingig von der in Frage stehenden Definition bestimmt 
worden sind. 

5) Jede Definition mull ausdriicklich als solche bezeichnet 
werden. Hier geschieht dies dadurch, dall wir in jeder l;lefinition 
den betreffenden Fachausdruck kursiv drucken lassen. 

In unserer Darstellung wollen wir den Versuch machen, 
diesen Forderungen gerecht zu werden. Die Aufgabe ist nichts 
weniger a1s leicht. Der Zweckstoff, den wir zu behandeln beab
sichtigen, ist umfangreich, und seine Grenzen sind schwer zu 
bestimmen. Seine Einheiten unterliegen fortwlihrenden Schwan
kungen, so daB es schwer ist, eine Beschreibung der einzelnen 
Einheit zu geben, die sie in ihrem Wechsel umfallt und doch 
zugleich exakt bestimmt. Aullerdem haben sich eine grelle Zahl 
alltaglicher Ausdriicke in der Okonomik eingebiirgert, SO daB 
die Notwendigkeit einer exakten Definition leicht iibersehen wird, 
und gerade weil auch in den wissenschaftlichen Darstellungen 
so viele Alltagsworte ihren Platz behaupten, ist die Terminologie 
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der Okonomik noch nicht vollig nach iiblichen fachwissenscbaft
liclten Gmndsli.tzen ausgebaut worden. 

2. Die Beziehungen, die zum Zweckstoff der Okonomik 
gehoren, haben in irgendeiner Weise Bezug auf'lebende Men
schen. Die Okonomik mufl daher die biologische und psycho-
10gische Beschreibung des Menschen a1s bekannt voraussetzen 
und eine Reihe ihrer Fachausdriicke de:d Gebieten der entsprechen
den fremden Wissenscbaften entnehmen. Aber auch in Biologie 
und Psychologie werden viele der geliiufigsten Fachausdriicke 
in verschiedener Bedeutung angewandt. Es entspricht deshalb 
den Forderungen an Exaktheit,· die wir soeben hervorgehoben 
haben, daB wir unsere Ste1lung zu den erforderlichen iibemom
menen Fachausdriicken definitionsmiiBig prazisieren. Schon am 
Anfang unserer Darstellung erachten wir es a1s notwendig, 
unseren Gebrauch von einigen dieser Grundbegriffe zu erkliiren. 

3. Die Begriffe Sinnesempjindung, Gejuhl und Denken 
wenden wir in ihren schon seit lange iiblichen Bedeutungen an. 
Sollten sich Zweifel iiber den Gebrauch des Begriffes Denken 
erheben, so ist festzuste1len, daB dieser irnmer in weitester Fas
sung angewandt wird, so daB wir nicht nur das sprachlich ge
staltete Wortdenken, sondem auch die weniger rationalen und 
greifbaren Arlen des Denkens in den Begriff mit einbeziehen. 
Sinnesempfinden, Fiihlen und Denken a1s Tatigkeiten bezeichnen 
wir a1s pS'Yellisehe E,eignisse. 

Wir sagen, jedes beliebige Etwas, das Sinnesempfindungen 
hat, das fiihlt oder denkt, hat biologisehe Existenz. Wird es von 
seinem eigenen Gesichtspunkt aus beschrieben, nennen wir es 
ein 1ell oder ein Selbst, von einem beliebigen anderen Gesichts
punkt aus beschrieben, ein Wesen. Ein beliebiges menschliches 
Wesen nennen wir ein Individuum. 

Alles, was nicht etwas von einem Ich ist, gehort, wie wir 
sagen, der Umlllelt des Ich an. Der Begriff Umwelt erhaIt also 
verschiedenen Umfang, je nachdem er sich auf das eine oder 
andere Wesen bezieht. 

Wir sagen, ein beliebiges Etwas, das ein Individuum in 
einem gegebenen Augenblick durch sein Denken beschreiben 
kann, ist dem Individuum bewufJt. Das menschliche Bewuflt
sein ist nach dieser Definition dasjenige Etwas von einem In-
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dividuum. das aile seine DenkmOglichkeiten oder .. Vorstellungen" 
umfaBt. Wir glauben. daB diese Bestimmung den exakten Aus
druck des BewuJ3tseinsbegriffs gibt. den auch das tiigliehe Leben 
gebraueht. In wissenschaftliehen Darstellungen findet sich 
bisweilen das' BewuBtsein mehr oder weniger deutlich mit dem 
Begriff der Ichheit identifiziert. Es scheint uns indessen nichts 
gewonnen durch eine Definition ,des BewuBtseins. die prinzipiell 
gegen die Auffassung streHet. die dem Gebrauch des Wortes in 
der iibliehen Sprache mehr oder weniger deutlich zugrunde 
ge1egt wird. 

4. Damit ein Individuum etwas in sein BewuBtsein aufnehmen 
kann. muB sich eine Ganzheit von psychischen Ereignissen 
voIIzogen haben. die wir aIs Erkennen bezeichnen. In "Oberein
stimmung hiermit nennen wir die Ganzheit dessen. was im 
BewuBtsein des Individuums dem von ibm Erkannten ent
sprieht. seine Erkenntnis. Die Fiihigkeit. die gewonnene Er
kenntnis festzuhalten - die bewuBte Erinnerung - ist aber 
sehr unvollkommen. Man .. vergiBt". Vergessene Erkenntnisse 
kOnnen indessen wieder bewuBt werden. und Sinnesempfindungen 
erreichen auBerdem das BewuBtsein oft erst lange naehdem sie 
empfangen wurden. Wir finden es zweckdienlieh. den Begriff 
.. UnterbewuBtsein" aIs Hilfsmittel fur die Beschreibung dieser 
psychischen Ereignisse zu verwerten. Das Unterbe'IIJUptsein ist 
in unserem Beschreibungssystem dasjenige Etwas eines Indi
viduums. das die Ganzheit alles dessen umfaBt. was von ibm 
einmal erkannt wurde. das ibm aber nieht mehr bewuBt ist. 
sowie alles dessen. was aus friiheren psychischen Ereignissen fest
gehalten wird. ibm aber nieht bewuBt geworden ist. Naeh dieser 
Definition umiaBt das UnterbewuBtsein alles. was in der Er
innerung haftet. sich aber auBerhalb der Grenzen des BewuBt
seins befindet. Das UnterbewuBtsein dient also in unserer Dar
steIlung ausschlieBlich zur Erganzung des BewuBtseinsbegriffes. 
Es bezeichnet nichts "Obernatiirliches oder Okkultes. 

Das Erkennen geht durch eine Ganzheit psychischer 
Ereignisse vor sich. die in den verschiedenen Fiillen iuBerst 
uneinheitlieh zusammengesetzt sind. Mitunter ist Sinnesemp
finden vorherrschend. mitunter Fiihlen. mitunter Denken. 

Die Ganzheit alles dessen. aus dem Sinnesempfindungen 
empfangen werden. nennen wir die ErscMinungswelt. Eine Ein-



heit in dieser Welt nennen wir eine Erscheinung. Das Etwas 
von· einem Wesen oder einem Ich, das Erscheinung ist, nennen 
wir seinen Kiirper. Wir bezeichnen das Sinnesempfinden als 
sensuelle, das Fiihlen als effI()ti01Ulle und das DenkjID als mentale 
T itigkeit. Das die emotioneIle Tiltigkeit vermittelnde Etwas des 
Ich nennen wir die Seek, das die mentaIe Tiltigkeit vermittelnde 
den Geist. Die Gedanken als Ganzheit bezeichnen wir als di<: 
GedankenweU. • 

Wir unterIassen nicht, ausdriicklich festzuste1len, daB wir 
die Unterscheidung von Korper, Seele und Geist nur benutzen, 
well es fiir eine exalde Beschreibung vorteilhaft ist, die drei 
Tatigkeiten des Erkennens begriff9lIlil6ig von einander zu trennen. 

Unter Beobachtung verstehen wir eine bewuBte Tatigkeit 
des Erkennens. Wird sie durch Sinnesempfindungen vermittelt, 
so heiBt sie sensueUe Beobachtung; besteht sie ausschliell1icb 
aus mentaIer Tatigkeit, so wird sie als mentale Beobachtung j)jl
zeichnet. 



Zweites Kapitel. 

Ereignisse, Ursachen und ZustAnde. 

s. Die Sinnesempfindungen folgen aufeinander; sie spielen 
sich .. iIi der Zeit" abo Wei! nun die Individuen denken, daB die 
Sinnesempfindungen aus der Erscheinungswelt empfangen werden, 
lIlUssen sie den SchIuJ3 ziehen, daB auch die Erscheinungen auf
einander folgen, und zwar in iihnlicher Weise wie die Sinnes
empfindungen selbst. Eine Ganzheit von Erscheinungen, die 
als in der Zeit aufeinander folgend gedacht werden. nennen wir 
ein physisches Ereignis. 

Nun haben die Individuen durch sensuelle und mentale 
Beobachtungen die Erkenntnis gewonnen, daB die Aufeinander
folge der Ereignisse eine derartige ist, daB der Erkennende, 
wenn einige Ereignisse beobachtet worden ·sind, oft den SchluJ3 
ziehen kann. daB bestimmte Ereignisse spiiter eintreten werden. 
beziehungsweise daB bestimmte Ereignisse friiher eingetreten 
sind. Von Ereignissen. welche die Individuen auf diese Weise 
erkennen. werden die friiheren Ursachen der spiiteren und die 
spiiteren W irlmngen der friiheren genannt. Die Individuen 
haben aus dieser Erkenntnis den SchluJ3 gezogen. daB die Er
eignisse einelll gesetzmiiJ3igen Zusammenhang unterworfen sind. 
der Kausalitat oder KausalzusammeniJang genannt wird. und die 
Ereignisse selbst haben sie als eine zusammenhangende. ununter
brochene Reihe verschiedener Glieder. die Kausalreihe. beschrieben. 
Dies wird :rpeist durch den Satz ausgedriickt. daB jedes Ereignis 
seine Ursachen hat. Die Behauptung. die so formuliert wird. 
nennen wir das Kausalpostuiat. 

Fiir die lIleisten Beschreibungszwecke ist es giinzlich iiber
fiilssig. auf eine niihere Untersuchung des Kausalzusammen
hanges einzugehen. UlIl das Wesen der Gesetze ausfindig zu machen. 
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die den Individuen gestatten, das Kausa.lpostulat anzuwenden. 
Dagegen wird es fur jede Wissenschaft bedeutsalIl sein, genau 
festzustellen, in welcher Weise das Kausalpostulat auf ihrem 
Gebiet velWertet werden kann. 

6. Wie nun das Wesen des Kausalzusammenhanges auch 
sein mag, stets liegt zwischen Ursachen und Wirkung eine Zeit
relation vor. Deshalb ist es bei Anwendung des Kausalpostulats 
immer erforderlich, die zeitliche Beziehung zwischen Beobach
tung und Ereignis, wie auch die Zeitrelationen der Ereignisse 
zu einander, k1ar vor Augen zu haben. Um dies zu erleichtem, 
stellen wir folgende Begriffe auf:' 

Von zwei Ereignissen, die eintreten, sagen wir, ersteres 
geschieht in Vorauszeit zum letzteren, und letzteres in Nachzeit 
zum ersteren. In bezug auf ein bestimmtes Ereignis umfaBt 
also die Vorauszeit die ganze vor dem Eintreten des Ereignisses 
abgelaufene Zeit, wahrend die Nachzeit diejenige Zeit umfaBt, 
die dem Eintreten des Ereignisses gefolgt ist und foigen wird. 
Die Zeit des Eintretens wollen wir in bezug auf das. Ereignis 
als Gleichzeit bezeichnen. 

Wird mit Hille des Kausalpostulats der ScbluJ3 gezogen, 
daB ein Ereignis eingetreten ist, wird der ScbluJ3 also in bezug 
auf das Ereignis in Nachzeit gefaBt. Den ScbluJ3, daB ein Er
eignis eintreten wird,faBt der Denkende dagegen in bezug auf 
das Ereignis in Vorauszeit. Der Unte1'SChied, den wir mit diesen 
Siitzen bezeichnet haben, ist fiir die Erkenntnistheorie von grund
Iegender Bedeutung; denn die ganze mentale Tiitigkeit hat beiln 
Denken in Vorauszeit andere Voraussetzungen als beim Denken 
in Nachzeit und wird auch andere Fiihigkeiten des Individuums 
in Anspruch nehmen. Wir werden bei unserer spiiteren Be
schreibung des okonomischen Denkens Gelegenheit finden, diesen 
Unterschied stets aufs Neue nachzuweisen und durch Tatsachen 
zu beleuchten. 

Einen ScbluJ3, dessen Grundlage die Beobachtung eines 
eingetretenen Ereignisses ist und der sich fur das Kausaldenken 
vetwerten 1iUlt, wollen wir eine Er/ahrung nennen. AIle Er
fahrungen sind also Nachzeitgedanken. 

7. Bei der sensuellen Beobachtung treten nicht aIle Erschei
nungen als Ereignisse hervor; einige werden innerhalb eines 
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»estimmten Zeitraums durch gleichartige Sinnesempfindungen 
jll"kannt; wir sagen, sie befinden sich in einem Zustatul . . Bei 
lJlent,uer Beobachtung kann der Beobachter sich die Beobach
tungszeit gleich Null denken; auch in einem solchen gedachten 
Moment tritt das Beobachtete nicht a1s Ereignis hervor, sondern 
gibt eine abgeschlossene Erkenntnis und lli.Bt sich daber mittels 
des Zustandsbegriffs bess;hreiben. 

Wenn der Zustand nicht Ianger beobachtet werden kann, 
sagen wir, es ist eine ilnderung in ilun eingetreten. Eine mentale 
Beobachtung zeigt indessen, daB kein psychischer oder phy
sischer Zustand irgendeine Dauer hat, daB aber unaufhorlich 
Anderungen in den Erscheinu"ngen eintreten; nur ist es so, daB 
eine Reihe von Anderungen sich sensuellen Beobachtungen ent
~eht. Exakt miissen wir deshalb sagen, daB der Begriff Zustand 
immer eine gedachte Einheit bezeichnet. 

Nun ist es mOglich. eine Erscheinung, die sich in einem Zu
stand befindet, in der Weise zu beschreiben, daB aIle Ande
rungen aus der Beschreibung fortgelassen werden, die nicht 
unmittelbar sensuell beobachtet werden kOnnen. Dieses Be
schreibungsverfahren kann so erweitert werden, daB von jeder 
Anderung abgeseben wird, die nicht im voraus a1s nennenswert 
festgestellt ist. Der Begriff des Zustandes erhiilt somit eine neue, 
generellere Bedeutung. Wir sagen, ein beliebiges Etwas befindet 
sich in einem Zustand, solange die Anderungen, die in ibm ein
treten, innerhalbder ineiner gegebenenBeschreibung aufgestellten 
Grenzen liegen. 

Die unmittelbare Beschreibung einer Ganzheit von Er
eignissen wollen wir eine tlynamische Beschreibung nennen, 
die Beschreibung eines Zustandes eine statische Beschreibung. 
Letztere ist entweder Dauerbesch,eibung oder M omentbeschreibung. 

Die Dauerbeschreibung wird bei der Darstellung der dauern
den Okonomischen Beziehungen angewandt. Theorien wie Ri
cardos Wertlebre, nahezu aIle "Gesetze" der Normalpreise und 
Gleichgewichtspunkte, sowie eine groDe Zahl der Hypotbesen 
ilber die schlieDliche Verteilung des Reiniiberschusses der Ge
seIlschaft sind in statischen Dauerbeschreibungen dargestellt. 

Die Momentbeschreibung gibt - um einen Ausdruck 
Schumpeters anzuwenden - Augenblicksphotograpbien der Er
eignisse. Vielen Zwecken wird eine geringe Anzahl solcher sta
tischen Bilder Geniige leisten. Wird eine ganze Serle aufgenommen, 
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indem - um Bergsons Ausdruck anzuwenden _ .. eine kinemato
grapbische Methode" angewandt wird. so wird sich die Ganzheit 
der statischen Besclu"eibungen einer dynamiscben Besclu"eibung 
niihem. 

8. Liegen einige der Ursachen zur Anderung eines Zustandes 
in einem bestinunten Etwas. so sagep wir. der Zustand hat 
von diesem Etwas Einwirkungen empfangen. und von diesem 
Etwas sind Auswirkungen auf den Zustand ausgegangen. Ein
wirkungen und Auswirkungen kannen gegenseitig sein. Sind 
die Ereignisse. die sich so abspielen. Glieder derselben Kausal
reihe, so wollen wir sie Wechselwil-kungen nennen. 

Wenn eine Menge von Individuen im Laufe einer Zeitdauer 
Einwirkungen von einander empfangt, sagen wir. daB diese 
Individuen einander beein/lussen und in einer GeseUscha/t leben. 
Die Ganzheit aller gegenseitigen Beeinflussungen dieser Individuen 
in einem bestinunten Zeitraum nennen wir we sozialen VerhtiU
flisse. Liegen diese innerhalb der in einer statischen Besclu"eibung 
festgestellten Grenzen. sagen wir. sie machen einen sozialen Zu
GaM aus. 

'9. Fiir die Sozialwissenschaften ist der Dingbegriff von 
grundlegender Bedeutung. In unserem Besclu"eibungssystem 
liillt er sich so bestinunen: 

Unter Ding verstehen wir eine Einheit in der Erscheinungs
welt. die kein Individuum ist und sich als in einem Zustand 
befindlich besclu"eiben liillt. 

Es ist zu bemerken, daB nach dieser Begriffsbestinunung 
Pflanzen und Tiere Dinge werden. obgleich sie Wesen sind. 
Dies ist fiir unseren Zweck dienlich, well Pflanzen und Tiere 
in den Beziehungen, die zu dem Zweckstoff der Okonomik ge
hOren. dieselbe stellung .einnehmen wie die .. leblosen Dinge". 

Unter einer ding lichen Beziehung verstehen wir irgendeine 
Beziehung zwischen Individuen und Dingen. Die Beziehungen 
der Dinge zu einander dagegen liegen auBerhalb des Zweckstoffes 
unserer Wissenschaft. 

IO. Die Gleichzeit eines Erkennens wollen wir in bezug auf 
den Erkennenden Gegenwarl nennen. Die Zeit. die er in Nachzeit 
erkennt. ist ibm Vergangenheit; die Zeit. die er in Vorauszeit 
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erkennt, ist ibm Zukun/t. In bezug auf die Gegenwart ist die 
Vergangenheit Vorauszeit und die Zukunft Nachzeit. Es leuthtet 
somit ein, daB in unserem Beschreibungssystem Gegenwart 
ein Sonderfall der Gleichzeit ist, Vergangenheit ein Sonderfall 
der Vorauszeit und Zukunft ein Sonderfall del- Nachzeit. 

Die Sinnesempfindungen werden nach dem Kausalpostulat 
als Wirkungen von Ereignissen in der Erscheinungswelt gedacht. 
Sie kOnnen infolgedessen nur von dem Erkenntnis geben, was 
sich schon ereignet bat. Dieselbe Stellung nehmen die Gefiihle 
ein, die Erkenntnis geben. Sie sind EindnICksge/iihle, Wirkungen 
von Ereignissen aus der Vergangenheit. 

Anders ist es mit den Gedanken. Diese kOnnen sich in Voraus
zeit wie in Nachzeit bewegen. Durch Denken konnen die Menschen 
auch Erkenntnis der Zukunft gewinnen. Die Gedanken in Vor
auszeit sind allerdings oft ziemlich unrichtig; das konnen die 
Gedanken in Nachzeit aber auch sein. Das prinzipiell Bedeutungs
vplle ist, daB die Menschen durch Denken und allein durch Denken 
Erkenntnis der Zukunft gewinnen. 

Es wird jedoch bebauptet, daB einzelne Individuen biswei1en 
voraussehen und voraushoren konnen und Vorahnungen von 
Tod oder Ungliicksf1illen baben, also kiinftige Ereignisse durch 
Sinnesempfindungen oder Eindrucksgefiihle erkennen. Jedoch 
liegt wenig Grund zu der Annabme vor, daB wir es hier mit 
psychischen Ereignissen zu tun baben, die eine ,,hohere 
Erkenntnis" geben als Denken in Vorauszeit. Voraussehen, 
VoraushOren und Vorahnung scheinen auch ebenso oft fehlzu
schlagen wie Vorausdenken. J edenfa1ls sind solche Ereignisse 
so selten, daB die Okonomik g1inzJ.ich von ihnen absehen muB. 
Fiir unseren Zweck miissen wir also sagen, daB die Zukunft sich 
nur mental, und zwar unvollkonunen erkennen liiLlt. Da viele' 
der Okonomischen Hauptbegriffe durch eine in Vorauszeit ge
gebene Beschreibung bestimmt sind, so ist dies fiir die Okonomik 
von grundlegender Bedeutung. 



Dritlles Kapite!. 

Handluog und BeschlufA. 

II. Eine Anzahl von den Auswirkungen der Individuen 
auf die Umwe1t findet fast immer statt, ohne ihnen bewuBt zu 
werden. AuBerdem gibt es eine Gruppe von Auswirkungen, die 
zwar oft erkannt werden, aber nicht durch bewuBtseinsbe
stimmte Ursachen verhindert werden konnen. Typisch fiir die 
erste Gruppe ist die Wanneausstrahlung, fiir die zweite die 
Atmung. A1s Bezeichnung fiir die Ganzheit der beiden Gruppen 
gebrauchen wir den Ausdruck naturbestimmk Auswirkungen. 

Auswirkungen, die von Ursachen bestimmt werden konnen, 
die aus dem BewuJ3tsein stammen oder durch dasselbe gehen, 
nennen wir Handlungen. 

Auch Handlungen kOnnen indessen vor sich gehen, ohne 
Einwirkungen aus dem BewuBtsein empfangen zu haben. In 
diesem Faile sagen wir, sie sind automaJisch. Zum Unterschied 
davon nennen wir die Handlungen, die Einwirkungen vom Be
wuBtsein empfangen haben, bewuptseinsbestimmk Handlungen 
und sagen, sie werden von den Individuen ausge!uhrt. 

12. DaB eine Handlung bewuBtseinsbestimmt ist, bedeutet 
also, daB sie mental in Vorau!!ZE'it erkannt worden ist. Der Er
kennende hat sie also mehr oder weniger exakt in seinen eigenen 
Gedanken beschrieben, ehe sie ausgefiihrt wurde. Wenn dies 
der Fall ist, kann er auf zweierlei Weise an den kausalen Cha
rakter der Handlung gedacht haben: 

Erstens kann er gedacht haben, die Handlung sei ein Glied 
in einer vorausbestimmten Kausalreihe, sie konne ebensowenig 
verhindert werden wie eine naturbestimmte Auswirkung, das 
BewuBtsein konne nichts anderes tun, a1s die Ereignisse be-



schreiben und registrieren, so wie ein Windmesser die Ge
schwindigkeit eines Stunnes anzeigt, der vorbeisaust. In diesem 
Falle bezeiclmen wir die Handlung als quasi-automatisch. 

Zweitel\s kann der Erkennende gedacht haben: "Dem Ge
danken an eine Handlung folgt naeh meiner Erfahrung nicht 
immer die Handlung selbst. Ieh kann die Handlung ausfiihren. 
Ich kann es unter1assen." Wir sagen, daB er in solchem Falle 
denkt, er habe die wahl und ferner, daB die Wahl durch einen 
BeschluB get,offen werde. Unter einem Beschlup verstehen wir 
also den Gedanken eines Menschen; in Nachzeit eine Handlung 
auszufiihren, die er in Vorauszeit fUr sich selbst beschrieben hat, 
beziehungsweise den Gedanken, diese Handlung zu unter1assen, 
obgleich er in beiden Fillen das Entgegengesetzte fUr mliglich hiilt. 
lst der Gedanke der, die Handlung auszufiihren, nennen wir den 
BeschluB positilJ; ist der Gedanke der, die Handlung nicht auszu
fiihren, nennen wir den BeschluB negatilJ. Eine Handlung, die 
als Wirkung eines Beschlusses ausgefiihit wird, nennen wir eine 
btschlossene Handlung. • 

Die Wirkung eines negativen Beschlusses ist von einze1nen 
Juristen eine "negative Handlung" genannt worden. Der Aus
druck kann fUr die Rechtswissenschaft zweckdienlich sein, und 
zwar aus folgenden Griinden: Die Beurteilung der Verantwort
lichkeit kniipft sich logisch an den BeschluB. Da dieser sich aber 
der sensuelIen Beobachtung entzieht, ist es selten zweckdienlich, 
die gesetzlich bestimmten Wirkungen an ihn zu kniipfen, wahrend 
die beschlossenen Handlungen, die sich sensuell beobaehten 
lassen, eine geeignete Grundlage fUr die rechtliche Beurteilung 
darbieten. Es liegt daher nahe, die Wirkungen eines positiven 
Beschlusses "positive Handlungen" und die Wirkungen eines 
negativen Beschlusses "negative Handlungen" zu nennen. Das 
Wort "Handlung" wird so zu einem rechtswissenschaftlichen 
Sammelwort fUr die positive und die negative Handlung. Da 
dies indessen mit der psychophysischen Beschreibung des Be
griffes Handlung nicht iibereinstimmt, werden wir diese Aus
drucksweise nieht anwenden und verstehen daher unter dem 
Wort Handlung immer dasselbe. was in der bier besprochenen 
techtswissenschaftlichen Terminologie mit dem Ausdruck "p0-
sitive Handlung" bezeichnet wird. 

Der Begriff BeschluLl ist hier in bezug auf den Handlungs
begriff bestimmt. Es ist aber zweckdienlich. ihn so zu erweitern. 
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daB er nieht nur eine Wahl zwischen HandeIn und NichthandeIn 
bezeichnet, sondern jede Wahl eines Indivic;1uums. Wit kOnttetl 
somit den Beschlup definieren als den Vorausgedanken, kausal 
auf ein be1iebiges Etwas einzuwirken. Findet die ,beschlossene 
Einwlrkung statt, sagen wir, der BeschluJ3 wlrd. dUf'chge/uhrl. 

13. Hat ein Individuum einen BeschluB fiir sieh selbst in 
Vorauszeit beschrieben, so treten gewOhnlich eine Reihe von 
Gedanken und Gefiihlen ein. AuJ3erdem hat det Denkende 
immer neue Sinnesempfindungen, die auch Gefiihle erregen. 

KOnnte ein Erkennender eine Sinnesempfindung, ein Gefiihl 
oder einen Gedanken so beschreiben, daB der BeschluB positiv 
wiirde, wenn diese Sinnesempfindung, dieses Gefiihl oder dieser 
Gedanke auf den BewuBtseinszustand des Individuums vor dem 
BeschluJ3 einwlrkte, und zwar als einzige Einwlrkung, so sagen 
wir, es liegt ein Motiv vor, 1st das Motiv ein Gedanke, nennen 
wir es einen Bewegg,und. Sinnesempfindungen, Gefiihle und 
Gedanken, die in entsprechender Beziehung zu dem negativen 
BeschluJ3 stehen, nennen wir Anti-Motive, beziehungsweise 
Gegengrunde. 

Wenn jemand denkt, er habe die Wahl zwischen mehreren 
positiven Beschliissen, so erhlilt jede dieser konkurrierenden 
BeschluBmoglichkeiten in entsprechender Weise eine Gruppe von 
Motiven. 

Nach diesen Definitionen hat der Motivbegriff einen rein 
hypothetischen Inhalt. Wir sehen aber das Essentielle im Motiv
begriff eben im Hypothetischen. Ein Motiv ist nicht ein Etwas, 
das zu dem .. unmittelbar Gegebenen" gehOrt. Vor die Beobach
tung tritt nur ein BeschluJ3 und eine Gruppe von vorausgehen
den Sinnesempfindungen, Gefiihlen und Gedanken, und es leuehtet 
jedem ein, daB diese nieht alle Motive genannt werden kOnnen. 
Der Erkennende nimmt indessen selbst eine Gruppierung det 
Ergebnisse seines Erkennens vor. Er denkt, daB einige Erkennt
nisse .. fiir", andere .. gegen" den BeschluB sprechen, wlihrend die 
meisten weder das eine noch das andere tun. Es ist tatslichlieh das 
Resultat dieser Gruppierung, das mittels des Motivbegriffs be
schrieben wird. Das Merkmal aber, ob ein Motiv vorliegt, ist 
der hypothetische Gedanke, ob der BeschluB positiv sein wiirde, 
wenn eine Sinnesempfindung, ein Gefiihl oder ein Gedanke als 
einzige Einwirkung gedacht, den Beschlul3 testlos bestimmen 



- x6 -

wiirde. Die Feststellung der Motive geschieht demnach durch 
eine mentale Isolierungsmethode. 

Nicht viele In<llviduen sind imstande, so aaalytisch und 
exakt zu denken. Die wenigsten sind sich ihrer Motive bewuLlt. 
Sind sie di~ tatsiichlich, bestimmen sie oft die Motive in Nach
zeit zum BeschluJl ganz anders als sie es in Vorauszeit taten. 
Der Gedanke an das Motiv ist demnach nie etwas anderes als 
ein mentales Hilfsmittel fUr das Erkennen. In dieser Eigenschaft 
aber kann er vortreffliche Dienste leisten. Ohne den fortwiihren
den Gebrauch des hypothetischen Motivgedankens wird es nie
maIs moglich sein, eine tiefere Selbsterkenntnis. oder eine 
eingehende Erkenntnis anderec zu erlangen. So ist es auch im
moglich, eine tiefere Einsicht in die okonomischen Beschliisse 
zu gewinnen, ohne den Ve.Isuch zu machen, die okonomischen 
Motive zu bestimmen. 

Die Wissenschaft kann bier nichts anderes anwenden als 
dieselbe mentale Isolierungsmethode, die fUr das Motivdenken 
iiberhaupt charakteristisch ist. Sie muD jede einzelne Gruppe 
von Motiven isolieren und beschreiben. Fiir die wissenschaftliche 
Erkenntnis hat die Methode indessen ihre Gefahren. Es vergillt 
sich leicht, daB bei der Motivbeschreibung ausschlieBlich eine 
Analyse ausgefiihrt wird, wiihrend der BeschluB dagegen nach 
einer synthetischen Gedankentiitigkeit gefaBt wird. Wer ver
sueht, den BeschluJl nach einer mange1haften MotivanaIyse zu 
beschreiben, wird nur eine fehlerhafte Beschreibung geben 
kOnnen. Nieht aIle Sozialokonomen haben bier die erforderliehe 
Vorsicht walten lassen. 

Wenn die Lehre von den sogenannten "okonomischen Mo
tiven" verhiiltnismiiBig viel MiBverstiindnisse aufweist, so liegt 
aIlerdings eine der Ursachen darin, daB die Bezeichnung 
"Motiv" als Fachwort auch in einer anderen Bedeutung gebraueht 
wird, und zwar nieht um das fUr den BeschluJl Ausschlaggebende 
zu bezeichnen, sondern um als Sammelwort fUr die Ganzheit 
der vorangehenden Sinnese.tnpfindungen, Gefiihle und Gedanken 
des BeschlieBenden zu dienen. Wer aber klare Gedanken1inien 
innehalten will, muB ein anderes Faehwort fiir diese Kausaiganz
heit gebrauchen. Mit Riicksicht hierauf finden wir es zur Ab
grenzung des Motivbegriffs zweckdienlieh, folgende Definitionen 
aufzustellen: 

Unter den M otivittiJen eines Beschlusses verstehen wir 
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die Ganzheit derjeIrigen Sinnensempfindungen, Gefiihle und Ge
danken, die ein Individuum erkannt bat, von dem Moment an, 
in dem der Gedanke an den BeschluB zum ersten Male aufkam, 
bis EU dem Augenblick, in welchem der BeschluB g;efa.Bt wurde, 
insofern diese Ganzheit mit dem BeschluB in Kausalverbindung 
steht. Unter einer EnlJligung verstehen wir das Durchdenken der 
Motivitiiten, das von einem Individuum in Vorauszeit zu einem 
BeschluB vorgenommen wird. Unter M otivie1-ung verstehen wir 
den Teil der Erwiigung, durch den die Motivitaten in Motive 
und Anti-Motive gegliedert werden. . 

7.4. Eine exakte Gestaltung der Lehre von den mensch
lichen Beschliissen und ihrer Motivierung wird durch den Streit 
zwischen Detenninismus und Indeterminismus wesentlich er
schwert. Ohne bierzu Ste1lung nehmen zu wollen, halten wir es 
doch fiir erforderlich, dieser Streitfrage ihren Platz in dem 
bier angewandten Beschreibungssystem anzuweisen. 

In unserer Darste1lung ist derWille immer .. gebunden", 
denn .. ich will" ist identisch mit .. ich babe beschlossen". Von 
diesem Gesichtspunkt aus wird das Problem nicht die Frage von 
der .. Willensfreiheit", sondem von der Beschlufilwa/t. Diese 
Problemste1lung hat einen groBen und wesentlichen Vorteil, 
denn sie ermaglicht eine Behandlung der gegensiitzlichen Hypo
thesen, unabbiingig von den verscbiedenen Auffassungen iiber 
das Wesen des Willens. 

Die indeterministische Hypothese IiiBt sich in dieser DarsteI
lung so formulieren: Die Individuen baben BeschluBlaaft. 
Haben sie eine mogliche Handlung in Vorauszeit erkannt, bleibt 
ihnen die Wahl zwischen dem BeschluB A und dem BeschluB 
Nicht-A. 

Die deterministische Hypothese konnen wir so formulieren: 
Jeder BeschluB ist ein durch seine Ursachen restIos bestimmtes 
Glied in der Kausalreihe. Die Individuen haben keine BeschluB
kraft. Der Gedanke, daB eine Wahl moglich ist, beruht auf 
Tiiuschung. Der richtige Ausdruck ist nicht .. ich beschlieBe", 
sondern .. es wird in mir beschlossen". 

Der Determinismus geht von dem Kausalpostulat aus. 
Dieses gibt er nun in der Form wieder, daB jedes Ereignis gesetz
miiBig durch seine Ursachen bestimmt wird. Es liegt - sagt 
der Determinismus - kein Grund vor, fiir den Tatbestand 

2 



- x8 -

del' Beschliisse irgendeine Ausnahme von diesem Gesetz auf-
zustellen. 

Daher muB untersucht werden, ob die indeterministlsche 
Hypothese tatsachlich eine soIehe Ausnahme aufste11t. Eine 
Analyse zeigt, daB die Hypothese nicht - wie von deterministi
scher Seite behauptet worden ist - in Widersprueh zum Kausal
postulat steht, sondem eine nahere Beschreibung desselben 
enthiUt. Da, wo die Ind~terministen behaupten, daB ein Indivi
duum die Wahl zwischen den Beschliissen A und Nieht-A haben 
soil, wiiI das nlimlich nicht sagen, daB jenes Glied in der Kausal
reihe, das wir BeschluB nannten, unbestimmt ist - "willkiirlich" 
odeI' ·"zuf1illig", wie oft gesagt .wird -, sondem daB es alternativ 
bestimmt ist. Wird die Kausalreihe in Nachzeit beobachtet, so 
wird dies nicht hervortreten, wei! man von dem gefaBten 
BeschluB aus durch die Motivitiiten zu den friiheren .Kausal
gliedem zuriickdenken kann. Dies liiBt sieh so ausdriieken: nach 
der indeterministischen Hypothese ist die mental beobachtete 
Kausalreihe in Nachzeit eindeutig bestimmt, wiihrend sie in 
Vorauszeit beobaehtet altemativ bestimmt ist. 

Nun zeigt aber die Erfahrung, daB man bei Experimenten 
mit leblosen Dingen durch Wiedererzeugen derse1ben Ursachen 
diese1ben Wirkungen hervorrufen kann. Spiitere Glieder der 
Kausalreihe sind hier aueh in Vorauszeit eindeutig bestimmt, 
oder wie es sich auch ausdriicken liiBt: sie sind monokausal be
stimmt. Auf Grund dieser Beobachtung Iage es nahe, das Kausal
postulat so zu formulieren: "Jedes Ereignis ist durch seine Ur
sachen monokausal bestimmt." Dieser SchluB ware aber nieht 
logisch. Erst wenn bewiesen ware, daB die Monokausalitiit auch 
beim BeschluB giilte, kllnnte das KausalpostuIat auf diese Weise 
formuliert werden. Wird es trotzdem so gefaBt, hat man den 
Beweis dafiir, daB die Monokausalitiit fiir den BeschluB gelte, 
durch Deduktion aus ihrer genere11en Ge1tung zu fiihren versucht, 
obgleich diese genere11e Ge1tung davon abhiingig ist, ob die Mono
kausalitiit auch beim BeschluB gilt. Ein deduktiver Beweis 
fiir den Determinismus liiBt sich demnach nicht fiihren, und eine 
Entscheidung del' Streitfrage infoIge unmittelbarer Beobachtung 
erscheint nicht mllglich. 

Von dem unge10sten und vie11eicht unlOsbaren Problem, 
we1che dieser beiden gegensatzlichen Hypothesen die richtige 
sei, unterscheidet sich die Frage, we1che von ihnen motivierend 
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aUf die Individuen wirkt. Die Erfahrung zeigt, daI3 es heutzutage 
auBerordentlic1i. Viele gibt, die in Biichern, ArtikeJn, Vortriigen 
und Diskussionen. erkIaren, daB sie iiberzeugte Detenninisten 
seien. Es gibt indessen keinen einigennaBen normalen Menschen. 
der nicht jeden Tag oftmals, wenn er eine Handlung fur sich selbst 
in Vorauszeit beschrieben hat, denkt, daI3 er die Wahl habe. 
Er steIlt sich die Wahl jedoeh mehr oder weniger "frei"vor, mid 
jeder energische Mensch sueht einen Zustand zu erreiehen, der 
ibm gestattet, von der BeschluBkraft, die er zu haben denkt, so 
frei wie m6glieh Gebrauch zu machen. Wer exakt beschreiben 
will, soIlte daher, ohne iiber die Riehtigkeit der einen oder der 
anderen Hypothese zu tief nachzugriibeJn, von der Erfafuung 
ausgehen, daI3 alle Individuen mehr oder weniger bewuBt denken. 
daI3 sie. wenn sie eine Handlung in Vorauszeit fUr sich selbst 
beschrieben haben, sowohl den BeschluB der Ausfiihrung a1s den 
BeschluB der UnterIassung fassen konnen, daI3 alle Individuen 
sich also neben dem Kausalpostulat von einem Gedanken leiten 
lassen, den wir zweckdienlich das indete1'ministische Postulat 
nennen konnen. Eine Beschreibung, die nicht dieser Erfahrung 
Rechnung triigt, darf nicht beanspruchen, exakt· genannt zu 
werden. 

Wenn dies noch nieht allgemein erkannt ist, so ist daran der 
Umstand schuld, daB die Prinzipien der exakten Beschreibung 
auBer in der Mathematik zuerst in den Naturwissenschaften an
gewandt wurden. Hier erhebt sich das Problem vom kausalen 
Charakter des Beschlusses eigentlich gar nieht. Teils beschreiben 
die Naturwissenschaften Ereignisse, die keine Einwirkungen 
von beschlossenen Handlungenempfangen haben, in welchem 
Falle man sagen kann, es liegt eine "reine Naturbeschreibung" 
vor. Teils beschreiben sie Ereignisse, die Wirkungen gegebener 
menschlicher BeschIiisse sind, was in den experimentellen und 
technischen Wissenschaften der Fall ist. Die Beschreibung des 
Beschlusses selbst liegt demnaeh auBerhalb des Zweckstoffes 
der Naturwissenschaften, da dieser also teils aus Kausalreihen 
besteht, in welche Beschliisse nicht als Glieder eingehen, teils 
aus Kausalreihen, bei denen bestimmte beschriebene BeschIiisse 
immer vorausgesetzt sind, bei denen also von vomherein beschlos
sen worden ist, andere Moglichkeiten a1s die der vorausgesetzten 
Beschliisse auBer acht zu lassen. Die Naturwissenschaften sind 
demnach imstande, ausschlieBlich mit Kausalreihen zu operieren, 

•• 
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die unzweifelliaft monokausal bestimmt sind, urid Exaktheit 
und Monokausalitiit ,sind vielen Denkem deshalb zu Begriffen 
geworden, die notwendig zusammengehoren. Wird aber' die 
Beschreibung, so erweitert, daB sie auch die Behandlung von 
solchen Kausalreihen umfaBt, die auBer den physischen Kausal
gliedern Beschliisse enthalten, ware es logisch vollig unberechtigt. 
die Forderung dieser Zusammengehorigkeit auch auf den neuen 
Zweckstoff auszudehnen, . ohne erst durch direkte Beobachtung 
festgestellt zu haben" ob tatsiichlich Bedingungen fiir die Analogie 
vorliegen. 

Dies ist keineswegs immer erkannt worden. So gibt es eine 
ganze Reihe sozialokonomischer Verfasser, die den naturwissen
schaftlichen Monokausalitiitsbegriff ohne vorangehende direkte 
Beobachtung der sozialen Verhiiltnisse gebraucht haben. Ein 
gro/3er Tell der "Gesetze", die in der Sozialokonomik aufgestellt 
sind, beziehen in ihre Beschreibung iiberhaupt nicht diejenigen 
Kausalglieder ein, die aus Motiven und 'Beschliissen bestehen. 
Diese "Gesetze" beschreiben unmittelbare Kausalitaten zwischen 
Ereignissen und Zustiinden, wie etwa zwischen Angebot und 
Nachfrage einerseits und Preisen andererseits, zwischen Pro
duktionskosten und Produktwerten, zwischen Arbeitslohn, Ka
pitalzins, Grundrente und Untemehmergewinn einerseits und 
Kapitalwerten, Vermogen und Einkommen andererseits. Von 
allen diesen Formulierungen okonomischer Gesetzmiil3igkeiten 
gilt, daB sie inexakt sind. Die modeme Schule, die in den Jahren 
nach 1870 zum Durchbruch kam, war zwar darauf bedacht, 
daB die okonomischen Zustiinde und Ereignisse von den Indivi
duen als Motive zu okonomischen Handlungen erkannt wurden. 
Die gro/3e Mehrzahl der modernen Verfasser aber beschreibt 
unmittelbare Kausalitiiten' zwischen Motiven und Handlungen 
und unterliil3t es, das Zwischenglied, den Beschlu/3, einzubeziehen. 
Dadurch sind auch. sie imstande, mit dem naturwissenschaft
lichen Kausalitiitsbegriff zu operieren, ohne erst untersucht zu 
haben, ob es erkenntnistheoretisch berechtigt ist, ihn auf diesem 
Gebiet anzuwenden. Es leuchtet somit ein, daB die Beschreibung 
des okon~mischen Beschlusses eine aktuelle Hauptaufgabe der 
Okonomik ist. 

IS. Bei derBehandlung des StI'!lites zwischenDeterminismus 
und Indeterminismus sind wir von der herkommlichen Mei-



- a:I -

nung ausgegangen, <las Kausalpostulat sei nicht nur ein Printip 
des'menscblichen Denkens, sondem es herrscheauch in dill' 
Ganzheit, die wir als Erscheinungswelt beobachten, eine Gesetz
mliBigkeit, von der <las Kausalpostulat eine mehr. oder weniger 
eXakte Beschreibung gibt. Wir haben also votausgesetzt, daB 
.der Zusanunenhang, der mit Hilfe des Kausalpostulates be
schrieben wird, - um mit Kiilpe zu ~prechen - als. "RelIle5',' 
gesetzt werden kann. 

Verwirft man diese "Realhypothese" und beschrlinkt sich 
damuf, <las Kausalpostulat nur als ein Prinzip menschlichen 
Denkens anzuerkennen, so kann man es mit dem indeterministi
schen Postulat als gleichberechtigtem erkenntnistheoretischem 
Prinzip ergiinzen, ohne auf die eben beschriebenen Schwierig
keiten zu stoJ3en. 

Als erkenntnistheoretische Prinzipien wird man auch die 
beiden Postulate nebeneinander gebrauchen konnen, ohne Riick
sicht auf diejenige Theorie, die behauptet, daB die Kausalitat 
nur durch das Gesetz der groJ3en Zahlen wirke. 

Analysieren wir diese Theorie, die wir als die M assentheorie 
bezeichnen wollen, so zeigt es sich, daB sie ihren Ausgangspunkt 
in dem Gedanken ninunt, die Wissenschaft miisse voraus
setzen, daB alles urspriinglich zufiillig sei und alle Ereignisse 
urspriinglich gleichmoglich seien. Nun haben aber die Mathe
matiker durch mentale Beobachtung des Ziehens von Kugeln 
aus einer Ume, die ebensoviel gleichartige schwarze wie 
weIDe Kugeln enthiilt, die Entdeckung gemacht, daB sich bei 
einer groJ3en Anzahl von Wiederholungen gleichmoglicher Er
eignisse bestimmte GesetzmliBigkeiten zeigen, die als .. Gesetze 
der Wahrscheinlicbkeit" bezeichnet wurden. Es liegt nahe, 
sich <las Atom als eine solche Ume- -mit kreisenden Kugeln zu 
denken. Neuere Physiker haben auch versucht, die Naturbe
schreibung in Obereinstimmung mit den Wahrscheinlichkeits
gesetzen des Gliicksspiels zu bringen. Indessen sind die Ereignisse, 
die von der Okonomik und den anderen Gesellschaftswissen
schaften beschrieben werden, nicht atomistisch. Sie sind so 
kompliziert, daB die urspriingliche Zufiilligkeit nur durch eine 
Analyse nachgewiesen werden konnte, die ganz auJ3erhalb ihres 
eigenen Zweckstoffes lage. 

Die Massentheorie mu/3 iibrigens, um konsequent zu sein, 
den Determinismus verwerfen, .da dieser, exakt bestimmt, die 
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Ifheoqe von der Monokausalitat aller Kausa1gJieder ist. Die 
"Massentheorie selbst kann indessen keine Beschreibung' der 
einzelnen Ereignisse geben. Wenn man sie als Beschreibungs
prinzip auch. fUr gewisse soziale Ereignisse anerkennen wiirde, 
kOnnte man es also einer exakten Daistellung der Okonomik 
nicht ersparen," eine Beschreibung des Okonomischen Beschlusses 
zu geben. " 



Viertes KapiteL 

Zweck und Wirksamkeit. 

:r6. Wenn jemand einen BeschluB iaBt, 'den er sofort und 
unmittelbar durchfiihrt, so nennen wir diesen BeschluB fum.. 
kludent. 

Jedes Individuum faBt aber taglich eine Reihe von Be
schliissen, die nicht konkludent sind, da die Kausalglieder, die 
vom Beschlusse bewirkt werden sollen, sich erst spater hervor
rufen lassen. Zwischen dem BeschluB se1bst und den durch ihn 
beschlossenen Ereignissen, wenn sie iiberhaupt eintreten, kann 
also eine lange Kausalreihe liegen. In Vorauszeit zum BeschluB 
sind vielleicht nur wenige ihrer Glieder durchdacht worden. 
J edes Ereignis, das eintrifft, nachdem der BeschluB gefa8t worden 
ist, kann in bezug auf ihn beschrieben werden. Wenn ein solches 
Ereignis zum Eintreten des Beschlossenen mitwirkt, so sagen 
wir, dieses Ereignis ist fUr den BeschluB dienlich. Unter den 
anderen, den undienlichen Ereignissen, konnen wir diejenigen 
a1s gegendienlich bezeichnen, welche die Durchfiihrung des Be
schlusses erschweren oder geradezu hindem. 1st ein dienliches 
Ereignis monokausal bestimmt, bezeichnen wir es a1s notflHlndig. 

Unter den fur einen nichtkonkludenten BeschluB dienlichen 
Ereignissen werden immer spatere Beschliisse sein. 1st ein 
BeschluB von dem Gedanken motiviert, daB er als dienlich fur 
einen frillier geiaBten BeschluB bezeichnet werden kann, nennen 
wir den Gedanken der Durchfiihrung des frillieren Beschlusses 
den Zweck des spateren. Ein Zweck ist also ein Beweggrund, 
der eine Beschreibung in Vorauszeit von einem Kausalglied gibt. 
dessen Verursachung durch einen nichtkonkludenten BeschluB 
beschlossen ist. FaBt ein Individuum einen nichtkonkludenten 
BeschluB mit dem Gedanken, daB er spater auf andere Beschliisse 



motivierend wirken soll. so nennen wir ibn einen ZweckbeschluP 
und sagen. er stelU einen Zweck auf. . 

Es ist sofort ersichtlich. daB wir den Zweck in einer anderen 
Begriffssprache definiert haben als viele philosophische Ver
fasser. Das kommt daher. daB unser Beschreibungssystem es 
ermiiglicht. den Zweck unmittelbar in buug auf den BeschluB 
zu bestimmen. In diesem Umstand erblicken wir den Vorteil 
unserer Definition. denn· in einer exakten Beschreibung ist das, 
was erst untersucht werden muS. gerade die Bedeutung eines 
Zweckes fUr diej enigen menschlichen Beschliisse. die von ibm 
gemeinsam motiviert sind. Inwiefem die gewahlte Bestimmung 
des Begriffes ibn fUr eine ~fiihrung in die Teleologie oder den 
Naturintentionalismus anwendbar macht. ist fUr unsere Wissen
schaft eine Frage. die bei der eigenen Definition auBer acht ge-
lassen werden muB. ' 

17. Wird ein ZweckbeschluS durchgefiihrt. so sagen wir; 
sem Zweck wird realisierl. Die Zweckrealisation lliBt sich also 
nur in Nachzeit feststellen. Einen Zweck. der aufgestellt wird. 
um einen friiheren Zweck zu realisieren. wollen wir in bezug auf 
diesen einen untugeordneten Zweck nennen. 

Fiir die Ganzheit dessen. was ausgefiihrt wird. um einen Zweck 
zu realisieren. hat sich in der deutschen Sprache leider kein 
Fachausdruck eingebiirgert. Indessen wird das Zeitwort .. wirken" 
bei derjenigen Tiitigkeit gebraucht. die Buug auf einen Zweck 
hat. So diirfte es richtig sein. fUr die in Frage kommende Ganzheit 
als Fachausdruck das Wort .. WirkSamkeit" zu w1ihlen.das 
sprachlich exakt die Gesamtbeit des Wirkens. das heiSt des 
zweckgerichteten Tuns bedeutet. Fiir diese Terminologie lliBt sich 
auch anfiihren. daB der entsprechende Ausdruck .. virksomhet" 
in den nordischen 5prachen als Fachbezeichnung eingefiihrt 
worden ist. So wagen wir es. folgende Definition aufzustellen: 

Unter W irksamkeie verstehen wir die Ganzheit dessen. was 
ausgefiihrt wird. um einen Zweck zu realisieren. 

18. Wird eine WirkSamkeit von mehreren ausgeiibt. so sagen 
wit. sie hat mehrere Tmnehmer. Werden die Beschliisse. nach 
denen die WirkSamkeit ausgeiibt wird. auf eine in friiheren Be" 
schliissen beschriebene Weise gefaJ3t. sagen wir. die WirkSamkeit 
ist organisierl. Wird eine organisierte Wirksamkeit von mehreren 
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Teilnehmern in der Weise ausgeiibt, daB ihre gegenseitigen Be
ziehUngen in friiheren Beschliissen geregelt sind, so sagen wir, 
sie wird von einer Organisation betrieben. Eine Ganzheit von 
Individuen, die innerhaIb einer Organisation eineu bestimmten 
Tell der Wirksamkeit ausiiben, kann a1s ihr Organ bezeichnet 
werden. Leistet ein einzeIner Dementsprechendes, ist auch fiir 
ibn diese Bezeichnung angebracht. • 

Die Teilnehmer, die nach dem OrganisationsbeschluB die 
spiiteren Beschliisse fassen sollen, nennen wir die Leiter der 
Wirksamkeit. Die anderen Teilnehmer bezeichnen wir a1s ihre 
Untergebenen. 

I9. Liegt fiir die Ausiibung der Wirksamkeit in einer be
stimmten Zeit ein BeschIu.6 vor, sagen wir, daB dieser BeschluB 
einen Plan enthiilt. Der BeschluB der PIanlegung ist ein typischer 
Zweckbeschlu.6; er wird gefaBt, um spiitere Beschliisse zu beein
fiussen. GeIingt dies, wird die Wirksamkeit Planmiifiig betrieben. 

20. Unter Arbeit verstehen wir Ausfiihrung menschlicher 
Tiitigkeit a1s Glied einer Wirksamkeit. Arbeit ist Denken, Fassen 
von Beschliissen und Ausfiihren von Handlungen. Diejenige 
Arbeit, die aus Denken und FasSen von Beschliissen besteht, 
wollen wir Geistesarbeit nennen. Diejenige Arbeit, die aus Hand
lungen besteht, wollen wir Handeln nennen. In dem Zeitraum, 
in dem jeJiIand arbeitet, in seiner Arbeitszeit also, wollen wir ibn 
a1s Arbeiter bezeichnen. In dem Augenblick, in dem jemand 
seine Arbeit verliiBt, Mrt er somit auf, Arbeiter zu sein. 

2I. Die verschiedenen Wirksamkeiten Iassen sich nach 
ihren Zwecken einteilen. In dieser Abhandlung wollen wir nur 
diejenige Wirksamkeit beschreiben, die a1s .. 6konomisch" an
zusehen ist. Demnach ergibt sich fiir uns zuniichst die Aufgabe, 
die Art dieser Wirksamkeit zu bestimmen. Wei! der Zweck
beschluB fiir die Eintei!ung der Wirksamkeiten von maBgebender 
Bedeutung ist, wird die Lehre vom okonomischen BeschIuB im 
Mittelpunkt unserer Untersuchung stehen. 



Zweiter Teil. 

Del" okonomische Beschlufs. 



Fiinftes . Kapitel. 

Konsumtion und Okonomische Wirksamkeit. 

22. Die Individuen sind von der Umwe1t vollig abhiingig. 
Nur durch Einwirkungen aus ihr kann jemand seinen Zustand 
aufrechterbalten oder einen neuen Zustand, eine Entwicklungs
stu/e, erreichen. Kein Zweck kann realisiert werden, wenn Dieht 
das Individuum eine Reihe solcher Einwirkungen empflingt. 

Die Einwirkungen der Umwe1t auf das Individuum zerfallen 
in zwei Gruppen. Die eine umfaBt Einwirkungen, die das In
dividuum empflingt, ohne selbst irgend etwas dafiir zu tun. Sie 
sind Wirkungen von Naturgesetzen, und der Mensch wird von ihnen 
betroffen, well er ein integrierendes Glied der Natur ist. Diese 
Gruppe nennen wir darum die naturbestimmten Einfllirkungen. 

Die zweite Gruppe umfaBt Einwirkungen, die das Individuum 
Dicht empfangen kann, ohne se1bst Zweckhandlungen. auszu
fiihren. Diese bezeichnen wir a1s handlungsbestimmte Einfllir
kunCen oder Handluncseinfllirkungen. 

Damit ein Individuum im Laufe einer gegebenen Zeit einen 
Zustand aufrechterbalten, eine Entwicklungsstufe erreichen oder 
einen Zweck realisieren kann, miissen im Laufe dieses Zeitraums 
eine Reihe handlungsbestimmter Einwirkungen eintreten, die 
fiir die Aufrechterhaltung des Zustandes, die Erreichung der 
Entwieklungsstufe oder die Realisation des Zweckes dienlich 
sind. Diese dienlichen Handlungseinwirkungen. nennen wir 
Er/ordemisse. ImEnglischen wiirde requirementsder entsprechende 
Ausdruek dafiir sein. Wenn die Einwirkungen eintreffen, sagen 
wir, die Erfordernisse werden er/iiJU. Wir sprechen von Zustands
erfordemissen, Entwicklungser/ordemissen und ZUJet:ker/order
nissen, je naehdem sie sich auf einen eingetretenen Zustand, 
eine Entwieklungsstufe oder einen Zweck beziehen. 
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In einer groBen Anzahl von FaIlen konnen die erforderlichen 
EinwirJrungen friiher oder spiiter eintrefien. Wenn der friiheste 
~itpunkt da ist, an dem die Einwirkungen, wenn sie dienIich 
sein sollen, eintreten konnen, sagen wir, die Erfordemisse werden 
aldue/J. EiIi Erfordemis, das noch nicht aktuell geworden ist, 
nennen wir ,utu,ell. Tritt eine Einwirkung zu einer dienlichen 
Zeit ein, so bezeichnen wir sie als ,echtzeitig. 

Die erforderlichen dienlichen EinwirJrungen empfiingt das 
Indiv1.duum teils von Dingen, teils von anderen Individuen. 
Wenn jemand dienliche Handlungseinwirkungen von einem Ding 
empfiingt, sagen wir, das Ding gibt Leistungen an ibn abo Wll" 
nennen ibn einen Gelwaucher und sagen, das Ding wird von ibm 
gelwaucht oder ist in Gelwauch. Ein Ding, das zweckdienliche 
Leistungen abgeben kann, nennen wir ein Gut. 

Wenn jemand zweckdienliche HandlungseinwirJrungen von 
einem anderen empfiingt, sagen wir, dieser andere erweist dem 
ersteren persOnliche Dienste. Individuen, die zweckdienlicht 
Dienste erweisen konnen, nennen wir Fachleute. Einzelne Oka
nomen haben auch die Dienst~~ GiitCLbezeichnet. Die ding
lichen Giiter miissen dann "Sachgiiter" genannt werden. Wir 
teilen diese Anschauungsweise nicht. Der Giiterbegriff der 
Alltagssprache ist zweifellos dinglich nod ganz exakt. Zwingende 
Griinde miiBten vorliegen, um von ibm abzuweichen. Es ist aber 
nicht gelungen, die UnzweckmiiBigkeit des Alltagsbegriffes zu 
beweisen. 1m Gegenteil, Giiter und Dienste stehen gar nicht in 
der gleichen Beziehung zum Ausiiber der Wirksamkeit. Lei
stungen nod Dienste haben zu ibm entsprechende Beziehungen, 
ebenso Giiter und Fachleute. "PersOnliche Giiter" konnten dem
nach nur die Fachleute oder ihre Fiihigkeiten sein; aber diese 
Anwendung des Giiterbegriffs gehort eigentlich zur Theorie 

r des Sklaventums. So erscheint nos der Giiterbegriff der Alltags
: sprache logisch besser begriindet als derjenige der W1S5en
~ schaft. 

. Werden die erforderlichen Leistungen und Dienste nicht 
rechtzeitig empfangen, so sagen wir, das Individuum erleidet 
eine Entbehrung. Diese kann das Individuum durch Gefiihlsein
driicke erkennen; bleiben Einwirkungen auf den korperlichen 
Zustand aus, kann die Entbehrung auch durch Sinnesempfin
dungen .erkannt werden. Die Einwirkungen der Entbehrungen. 
auf den Seelenzustand nennen wir Vermissen, die Einwirkungen 
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Die hier gegebenen Begriffsbestimmungen konnen auch durch 
folgende Definitionen ausgedriickt werden: 

Jede Wirksamkeit, die ein Individuum ausiibt, um durch 
unmittelbar/l Einwirkungen auf seinen eigenen Zustand ein Be
diirfnis sofort zu befriedigen, nennen wir Konsumtion. Die 
Lustgefiihle und lustbetonten Sinnesempfindungen, die durch 
eine Konsumtion hervor~erufen werden, nennen wir GenufJ. 

J ede Wirksamkeit, die durch vollige oder teilweise Reali, 
sation ihres Zwecks bewirkt hat, daB es irgendeinem Individuum 
moglich geworden ist, eine Konsumtion vorzunehmen, ist in 
bezug auf dieses Individuum 6konomische Wirksamkeit gewesen. 
Jede Wirksamkeit, die durch vollige oder teilweise Realisation 
ihres Zwecks bewirkt hat, daB es irgendeinem Individuum mog
lich geworden ist, eine okonomische Wirksamkeit auszuiiben, 
ist in bezug auf dieses Individuum gleichfalls okonomische Wi,.k
samheit gewesen. Jede Wirksamkeit, deren Zweck es war, eine 
der beiden genannten Wirkungen hervorzubringen, die aber 
darin fehlschlug, ist quasi-olw1wmische Wi,.ksamkeit gewesen. 

Einen Zweck, dessen Realisation eine Konsumtion ist, 
nennen wir einen Konsumtionszweck. 

Einen Zweck, dessen Realisation eine okonomische oder eine 
quasi-okonomische Wirksamkeit sein wird, bezeichnen wir als 
iikonomischen Z week. In Vorauszeit gehOren niimlich diese beiden 
Wirksamkeiten yom Gesichtspunkt des Zweckstellenden aus zu 
derse1ben Gruppe. Erst in Nachzeit lliBt eine Wirksamkeit 
sich entweder als okonomisch oder als quasi-okonomisch be
zeichnen. 

23. Dem soeben ausgefiihrten Versuch einer exakten Be
stimmung der Grundbegriffe in der Okonomik m6chten wir noch 
einige Bemerkungen hinzufiigen. 

Praktisch gesprochen sind sich alle Okonomen natiirlich 
in der Hauptsache dariiber klar, warum Menschen okonomische 
Wirksamkeit ausiiben. Die meisten aber betrachten diesen Aus
gangspunkt als etwas so Se1bstverstlindliches, daB sie sich nicht 
die Miihe geben, ihn exakt zu bestimmen. Gerade die ersten 
Grundbegriffe werden daher verschieden definiert oder ohne 

- 'Definitionen in teilweise recht verschiedenen Bedeutungen ge
braucht. Dies trifft besonders zu fUr den Begriff Bediirfnis, der 



- -::r.s -

in der nordischen Literatur durch das vieldeutige Fachwort, 
"behOY" wiedergegeben wird, und den die Angelsachsen durch 
die nichtsynonymen Fachworte "njleds" und "wants" bezeicbnet' 
haben. Die verscbiedenen wissenschaf1:1ichen Definitionen haben 
tatslichlich zwischen denjenigen Begriffen geschwatikt, die in 
unserem Beschreibungssystem durch die Fachworte Entbehrungg;.· 
empfindungen und Vermissen, Entbehrungen und Erfordernisse 
bezeichnet werden. 

Von einer nicht ganz exakten Bestimmung Q.es Begriffs Be
diirfnis ausgehend, haben nun viele Okonomen unter Nichtbeach
tung der Bedeutung des indeterministischen Postulates die Be
diirfni~ als-"Ursal;hen" der o~!!om~n Handlungen be
zeichnet. Diesen Gedankengang wollen wir dieBiilii,/nistheorQ 
~. 1m Gegensatz dazu fassen wir die Beschreibung, die 
bier gegeben ist, unter der Bezeichnung die E,/ord61'nistheorie 
zusammen. 1m Englischen diirften die Ausdriicke theory 01 wants 
und theory 01 requirements gebraucht werden kllnnen. 

Fiir die Bediirfnistbeorie liegt es nun nahe, die okonomische 
Wirksamkeit so zu definieren, daB sie eine jede Wirksamkeit um
faBt, durch die menschliche Bediirfnisse befrie&gt-werden. Auch 
dad man wohl sagen, daB diese Definition der allgemeinen Lehre 
entsprechend ist. In Eink1ang hiermit steht auch JeanBaptiste 
Says anerkannte Bestimmung unserer Wissenschaft als Lehre 
von der Produktion, dem Umsatz, der Verteilung und dem Ver
brauch der Giiter (la production, la circulation, la repartition et 
la consomption des biens). '. 

Der tiefe Unterscbied zwischen dieser Lehre uild den Er
gebnissen der Erfordernistbeorie besteht darin, daB die Kon
suxntion nach den allgemein angenommenen Theorien foigerichtig 
als Glied der IIkon~ischen3irksamkeit bescbrieben werden 
muB, wahrend wir Konsumtion und okonomische Wi.rl<samkeit 
~ zwei verscbiedene Begriffe -b~stimmen.- - ._, ----

Auch dem popuHixen Gedankengang sind Konsumtion unq 
Okonomie Begriffe, die in einem gewissen Ge~!lS!J,~ zu .eina!!der 
stehen. Die Konsumtion befriedigt die Bediirfnisse des Augen
blicks. Okonomisch handeln bedeutet die Befriedigung kiinftiger 
Bediirfnisse zu sichem. Konsumtion dient der Gegenwart; 
Okonomie ist Vorsorgefi!r_kommen.!ie Zeit. Jeden Tag miissen 
Beschliisse gefaBt werden, die zwischen Konsumtion und Okonomie 
die Wahl lassen. Soll ich eine Zeit fUr Konsumtion verwendeIi 

Kellbau, DIe Wertunplebre., 3· 
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oder soil ich wirtschaftlich tatig sein? Soil ich ein Gut fUr jetzige 
Konsumtion verwendenoderfUrspliteraufbewahren ? Fortwahrend 
gilt es, ein KOlnproJDiB zwischen den Erfordernissen der Gegen
wart und denen der Zukunft zu finden. 

In den' Erwagungen der meisten Menschen tritt also der , 
Gegensatz hervoT, den wir in unserem Beschreibungssystem a1s 
den Gegensatz zwischen Konsumtion und okonomischer Wrrk
samkeit bezeichnet haben. 

24. Eine Analyse der Begriffe Konsumtion und okonomische 
Wirksamkeit, so wie sie bier definiert sind, ergibt Resu1tate, die 
folgendermaBen beschrieben werden konnen: 

x) Jede KonSUllltion muB von demjenigen ausgefiihrt werden, 
der den Konsumtionszweck au!gesteI1t hat, oder, wie es sich auch 
ausdriicken lli.6t, jede Konsumtion ist pers6nlich. Niemand kann 
fUr einen anderen wohnen, fUr einen anderen essen, fUr einen 
anderen schlafen oder fUr einen anderen ·lachen. Die Schwanger
schaft bildet bier keine Ansuabme, denn wirtschaftlich bestimmt 
gehoTt die ungeborene Leibesfrucht nicht zur Umwelt (vgl. 
Nr. 2). 

2) Die okonomische WlIksamkeit kann be2wecken, futureI1e 
oder eventueI1e Konsumtion fUr andere a1s den ZwecksteI1enden, 
ja sogar fUr Individuen. die noch nicht geboren sind, zu erm6g
lichen, Waren derartige Zukunftszwecke nicht schon in friiheren 
Zeiten aufgesteI1t worden, wiirden die KonSUllltion wie auch 

. die okonomische Wirksamkeit der jetzigen Generation sehr be
schriinkt sein miissen. 

3) Fiir die Wirksamkeit, die darin besteht, anderen Indivi
duen bei ibrer Konsumtion Dienste zu leisten, fehlt sowohl 
der populiiren a1s auch der wissenschaftlichen Sprache die Be
zeichnung. Wiihlen wir dafiir die etwas schwerflillige, aber leicht 
verstandliche Wendung Leistung VOff Konsumticmsdie1lsten. Eine 
derartige Wirksamkeit ist nur dann okonomisch, wenn sie zu
gleich dem leistenden Individuum oder anderen, die im Augen
blick nicht Konsumenten sind, eine futureI1e KonSUllltion oder 
okonomische Wirksamkeit ermoglicht. 

4) Es kann vorkommen, daB eine Wirksamkeit Konsumtions
zweck hat, ihren Wirkungen nach aber zugleich a1s okonomisch 
bezeichnet werden kann. Umgekehrt geschieht es taglich. daB die 
Ausiibung Okonomischer Wirksamkeit GenuS hervorruft und 
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auch als Konsumtion bezeicbnet werden kann. Der Gegensatz 
zwischen Konsumtionszwecken und okonomischen Zwecken ist 
daher nicht begriffsm1i.LliK kontradiktorisch. Es gibt auch gEl-' 
mischte Zwecke. Nicht inuner herrscht Konkurrenz zwischen den 
Erforderrussen der Gegenwart und denen der Zukunft. Sie 
konnen einander decken. Ein Zweck kann durch eine Ganzheit 
von Konsumtionsgedanken und okonotnischen Gedanken mo
tiviert sein. In einer groBen Anzahl voll Fiillen aber stehen oka. 
nomischer Zweck und Konsumtionszweck einander kontradik
torisch gegeniiber. Das Individuum hat den einen oder den 
anderen zu wlihlen. 

25. Die Ausiibung einer okonomischen Wirksamkeit kann 
auf sehr groBe Schwierigkeiten stoBen. Diese sind tells Wir
kungen von Ereignissen, die vom ZweckbeschluB selbst vollig 
unabhangig sind; teils bestehen sie aber auch aus Ereignissen, 
die von anderen Individuen gerade zu dem Zweck hervorgerufen 
wurden, die beschlossene Wirksamkeit zu erschweren. 

Wir nennen eine Wirksamkeit, die bewirkt, daB eine 
Konsumtion oder eine okonomische Wirksamkeit unmoglich 
gemacht oder erschwertwird, eine antiokonomische Wi,ksamheit. 
War es der Zweck der Wirksamkeit, gerade diese Wirkung her
vorzurufen, so wollen wir ibn als einen antiOkonomisehen Z week 
bezeicbnen. In diesem Sinn konnen wir mit volkstiimIichen 
Worten auch von Schadenwi,kungen und SchadenzINCken sprechen. 

Wenn jemand einen antiokonomischen Zweck· aufstellt, 
geschieht dies oft in dem Gedanken, daB die Realisation ibm 
GenuB bereiten wird. Die so motivierten antiokonomischen 
Zwecke bilden demnach eine Unterabteilung der Konsumtions
zwecke. Diese Erkenntnis bestatigt das Zweckdienllche einer 
scharfen Grenz1inie zwischen den Begriffen okonomische Zwecke 
und Konsumtionszwecke. 

Aber nicht allein Schadenwirksamkeiten konnen Schaden 
verursachen. Auch wenn jemand einen Nichtschadenzweck rea
lisiert, sei es ein Konsumtionszweck oder ein okonomischer Zweck, 
kann er andere Individuen dadurch hindern, ihre Zwecke zu rea
lisieren. Und wenn jemand dafiir arbeitet, einen bestinunten 
Zweck zu realisieren, verhindert ibn das stets, gleichzeitig fur 
die meisten anderen Zwecke zu arbeiten, wodurch die Reali
sation einiger seiner Zwecke oft unmoglich wird. Sowohl 

3· 
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fiir den Arbeiter selbst als auch fiir andere kann also die 
Realisation eines NichtschadeDZWeckes SchadenwirkungeR er
zeugen. Eine und dieselbe Wirkung kann demnach als Okonomisch 
bezeichnet werden in bezug auf einen Zweck und als antiOkono
misch in b~g auf andere Zwecke. 

Die bier festgestellten sozialen Grundbeziehungen spielen in 
der Okonomischen Politik eine maBgebende Rolle. In dem poli
tischen Tell unserer Wissenschaft sollte daher die Wahl zwischen 
Schadenzwecken und anderen Zwecken eingehend erOrtert 
werden. Es lieBe sich somit sagen, daB die bier aufgestellten 
:8egriffe fiir eine exakte Darstellung der Okonomik Dicht nur 
zweckdienlich, sondern auch notwendig sind. 

26. Die handlungsbestimmten Einwirkungen aus der Um
welt, die hervorgebracht werden miissen, urn die Erfordernisse 
der Individuen zu erfiillen, sind tells Leistungen, tells Dienste. 
Wll". kOnnen daher. sagen, .daB die Okonomischen und quasi
Okonomischen Wirksamkeiten je nach der Art der Einwirkungen, 
die sie zu ermOglichen bezwecken, aus einer dinglichen und einer 
sozialen Ganzheit bestehen. Die olumomischen Ve,Mltnisse sind 
auch tells Beziehungen zwischen Individuen und Dingen, tells 
soziale Beziehungen. Dasselbe gilt von den iikonomischen Zu
stdnd~n, die als diejenigen 6konomischen Verhiiltnisse definiert 
werden k6nnen, die sich statisch beschreiben lassen. 

Zeigt es sich, daB ein Gut beim Ge~rauch zweckdienliche 
Leistungen abgegeben hat, oder daB ein In~viduurn zweckdien
liche Arbeit ausgefiihrt hat, so wird gew6hniicb gesagt, das Ding 
oder die Arbeit ist "niitzlich" gewesen, und es ist "Nutzen" 
geleistet worden. Wir nehmen an, daB es fiir die Wissenschaft 
dienlich ist, den Begriff "Nutzen" in dieser geliiufigen Bedeutung 
aufzunehmen und machen nur den Versuch einer exakten For
mulierung. Wir stellen daher folgende Definitionen auf: 

Unter Nutzen verstehen wir eine in Nachzeit beschriebene 
Ganzheit von Gebrauchswirkungen oder Arbeitswirkungen, von 
denen gesagt werden kann, daB sie fiir eine Zweckrea1isation dien
lich gewesen sind. Wir bezeichnen den Nutzen als Konsumtions
nutzen, okonomischen Nutzen oder Sciladennutzen, je nachdem 
er sich auf einen Konsumtionszweck, einen Okonomischen Zweck 
oder einen Schadenzweck bezieht. 

Der Nutzen ist also eine Ganzheit von zweckdienlichen Wir-
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kungen. Es ist von Bedeutung, sich dariiber !dar zu sein, daB er 
in Gieichzeit eintritt, aber nur in Nachzeit bestimmt werden kann. 

Wir nebmen an, daB die bier gegebene Definition ein exakter 
Ausdruck nicht nur fiir die populiire Auffassung, sondern auch 
fiir den Gedankengang der utilitaristischen Literatur ist. 

Die Erwagenden suchen sich indessen schon in Vorauszeit 
bestimmte Gedanken uber den Nu~ zu bilden, den sie 
von bestimmten Dingen und bestimmten Arbeitem erwarten 
kOnnen. Wir sagen, daB sie die Nutzkraft der Dinge und die 
Arbeitskraft d~ Arbeiter klarzuste1len suchen, und geben folgende 
Definitionen : 

Unter der Nutzm-a/l eines Gutes verstehen wir die Ganzheit 
seiner zweckdienlichen Gebrauchswirkungen in Vorauszeit b&
schrieben. Die Nutzkraft kann re1ativ zu einem aufgeste1lten 
Zweck oder einer festgesetrten Gebrauchszeit bestimmt werden. 
Man kann auch versuchen, die totale Nutzkraft eines Gutes zu 
bestimmen. 

Unter der Arbeitsm-a/t eines Arbeiters verstehen wir die 
Ganzheit der zweckdienlichen Wirkungen seiner Arbeit in Vor
auszeit beschrieben. Die Arbeitskraft kann re1ativ zu einem auf
geste1lten Zweck oder einer festgesetzten Arbeitszeit bestimmt 
werden. Die totale Arbeitskraft eines Arbeiters kann nur unb&-
stimmt festgeste1lt werden. t; 

Wenn es fUr die Individuen notwendig ist, Okonomische 
Wirksamkeit auszuuben, liegt eine der Hauptursachen darin, 
daB die Dinge, so wie sie in der Natur vorkommen, nicht die 
fiir die Realisation der Zwecke erforderliche Nutzkraft baben. 
Ein wesentlicher Teil der okonomischen Wirksamkeit bezweckt 
daher, den Dingen Nutzkraft mitzuteilen. Es ist die Ganzheit 
dieser Wirksamkeit, die in der Alltagssprache "Produktion" 
genannt wird. Wir definieren den Begriff so: 

Unter ProduktiOfJ verstehen wir jede Wirksamkeit, die b&
wirkt, daB ein Ding Nutzkraft, vermehrte Nutzkraft oder spezia
lisierte Nutzkraft erhiilt, oder durch welche die Nutzkraft eines 
Gutes bewahrt wird. Produktion ist also jede Wirksamkeit, deren 
Wirkung ist, daB Dinge Guter werden, daB Guter zum besonderen 
Gebrauch geeignet werden, oder durch welche Guter erhalten 
werden. 

Der Produktionsbegriff von Adam Smith stimmt mit dem 
bier definierten in seinem rein dinglichen Charakter uberein. 
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Spiitere Okonomen haben in ihren Definitionen auch andere 
Wirksamkeiten mit in den Begriff einbeziehen wollen, ohm; sich 
jedoch in ihren Detailbeschreibungen ganz von dem Produktions
begriff, den- sie in der Alltagssprache sogar selbst anwandten, 
freimachen zu kOnnen. Der Zweck der Begriffserweiterung ist 
auch ausscblie13lich politisch gewesen, denn das Wort .. un
produktiv" hat einen scjllechten Klang, und so liegt in der Be
zcichnung .. produktiv" eine politische Verteidigung fUr die Aus
iibung einer Wirksamkeit. Daher hat sich bei den Gelehrten die 
Tendenz gezeigt, jede gemeinniitzige Wirksamkeit produktiv zu 
nennen. Die Fordenmgenan EXaktheitsindindessen damit all
miihlich verloren gegangen, und so besteht nun das paradoxe 
Verhiiltnis, daJ3 die Allgemeinheit einen weit exakteren Produk
tionsbegriff hat a1s die Wissenschaft. 

Nach der Begriffssystematik, die wir dieser Abhandlung 
zugrunde gelegt haben, faIlt j edoch die Begriindung des ~rweiterten 
Produktionsbegriffes weg, weil es fUr tUlsere Beurteilung einer 
Wirksamkeit nicht darauf ankommt, ob sie produktiv, sondern ob 
sie okonomisch ist. So konnen wir in diesem Sinne folgende 
Wirksamkeiten der Produktion gleichstellen: 

I) Wirksamkeiten, die bewirken, da13 irgendein Individuum 
vertnehrte Arbeitskraft erhiilt oder seine Arbeitskraft bewahrt. 

In erster Linie stehtmer j ede hygienische oder heilende 
Wirksamkeit, femer jede Ausbildungswirksamkeit. 

Sonderbarerweise behandeln die allgemein gebriiuchlichen 
Systemwerke die ~clung nicht als wirtschaftlich. Eine Wirk
samkeit, deren Wirkung ist, da/3 Individuen Krafte und Fiihig
keiten erlangen, um bestimmte Dienste leisten zu konnen, mull 
doch in jeder Hinsicht ebenso wirtschaftlich sein wie eine 
Wirksamkeit, deren Wirkung ist, da/3 ein Gut die MOglichkeit 
erhiilt, bestimmte Leistungen abzugeben. 

2) Wirksamkeiten, die bewirken, da13 Schaden verhindert 
oder abgeschwiicht wird, durch we1che also die iibrige oko
nomische Wirksamkeit gesichert wird. 

In erster Linie steht hier die Sicherungsarbeit, die von den 
Staatsorganen ausgefUhrt wird. 

Es mull ausdriicklich betont werden, da13 Handel und 
Transport auch nach den hier gegebenen Definitionen als Pro
duktion anzusehen sind. Ebenso ist hervorzuheben, da/3 der 
Charakter der Wirksamkeiten nach ihren Wirkungen bestimmt 
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. werden muJ3. Treten die bezweckten Wirkungen nicht ein, miissen 

. die . Wirksamkeiten a1s quasi-6konomisch bezeichnet werden. 
Endlich ist ausdriicklich zu erwiihnen, daB Gedankenarbeit und 
BeschluB bei diesen Beurtei!ungen in jeder Hinsicht mit Handeln 
gleichzustellen sind. . 

DaB wir es als zweckdienlich erachten, die Produktion 
von den bier behandelten WirksamkeiteI\ scharf zu unterscheiden, 
ge.schah, wei! die dinglichen Relationen in der Produktion einen 
Platz einnehmen wie in keiner anderen Wirksamkeit. Es liegt 
dies im Wesen der Produktion, denn diese Wirksamkeit besteht 
darin, daB die Individuen auf die naturgegebenen Eigenschaften 
der Dinge so einwirken, daB sie fUr die Realisation menschlicher 
Zwecke ausgenutzt werden konnen. Dies kann nur geschehen, 
wenn die Menschen sich Erkenntnis der Naturgesetze aneignen 
und die Naturkriifte mit Hilfe dieser Erkenntnisse in ihren Dienst 
·nehmen. Die Naturerkenntnis und ihre Nutzung spielt daher 
in der Produktion eine vorherrschende Rolle. 

J ene Seite der Produktionswirksamkeit, die in der Aneignung 
und Nutzung der Naturerkenntnis besteht, nennen wir ihre 
T echnik. Niiher bestimmt sind es die technischen Relationen, 
die mit der Produktion unloslich verkniipft sind und die es zweck
dien1ich machen, diese den anderen okonomischen Wirksam
keiten gegeniiber abzugrenzen. Die technischen Relationen werden 
in der Okonomik iibrigens nur in der Ausdehnung zu behandeln 
Sein, die zur Erkliirung der okonomischen Relationen eriorderlich 
ist; im iibrigen ist ihre Behandlung in die Naturwissenschaften 
und die technischen Wissenschaften zu verlegen. 

Die Produktion ist in zwei Gruppen zu tei!en. Die eine 
bezweckt die Erzeugung von Giitern, die bei der Konsumtion 
Nutzen leisten. Diese nennen wir Konsumtionsgutw. Die 
zweite bezweckt die Erzeugung von Giitem, die bei okono
mischer Wirksamkeit Nutzen leisten. In eineri:J. exakten Beschrei
btingssystem sollten die letzteren eigentlich a1s "okonomische 
. Giiter" bezeichnet werden. Da dieses Fachwort aber von vielen 
Verfassem in genau derselben Bedeutung wie "Giiter" gebraucht 
wird, wenden wir den Ausdruck Hil/sgutw an. Bezieht. ihre 
Nutzkraft sich auf Produktion, nennen wir sie P,oduktivgutell. 
1m iibrigen gilt es sowohl von den Konsumtionsgiitem a1s 
auch von den Produktivgiitern, daB die okonomische Wirksam
Jreit, die entfaltet werden muJ3, um ihren Gebrauch zu ermOglichen, 
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nieht immer mit der ProdUktion erschopft ist. Es miissen aueh 
. Re1ationen zwischen den Giitern und den kiinftigen Gebrauehem 
derart hergestellt werden, daB die Leistungen recbtzeitig von den 
betreffenden Individuen empfangen werden konnen. Die Wrrk
samkeit, um die es sieh bier hande1t, IliJ3t sieh deshalb am zweck
dienlichsten re1ativ zu den Individuen bestimmen, we1ehe die 
Giiter gebrauehen solll\ll. Wrr definieren: 

Unter Dinge1'We1'b verstehen wir j ede Wirksamkeit, die be
wirkt, daB ein Ding in eine solche Beziehung zu einem Menscben 
gebracht wird, daB dieser, der El'werbBl', recbtzeitig Leistungen 
von dem Ding empfangen kann. Der Dingerwerb gilt meistGiitem. 
Er kann aber aueh Dingen gelten, aus denen der Erwerber Giiter 
zu machen bezweckt. 

Unter Diensterwerb verstehen wir jede Wirksamkeit, die 
bewirkt, daB jemand in eine solehe Beziehung zu einem 
anderen kommt, daB dieser andere, d.er Erwerbw, rechtzeitig 
Dienste von ibm empfangen kann. 

. Das Faehwort EI'WBI'b gebrauehen wir sowohl fUr Dingerwerb 
a1s auch fiir Diensterwerb. Ein Hilfsgut bem Erwerb nennen 
wir El'werbsgut. Erwerb von Konsumtionsgiitem nennen wir 
KonsumlionsBl'werb, Erwerb von Hilfsgiitem merkantilen oder 
gescluiftlichen Erwerb. 

Die verschledenen Arten okonolniscber Wirksamkeiten sind 
bier naeh ihren Wirkungen fUr die Realisation verscbieden defi
nierter Gruppen von Okonomiscben Zwecken bestimmt. Die 
meisten haben indessen Wirkungen fUr mehr a1s eine Zweck
gruppe. So ist eine ProdUktionswirksamkeit fast immer zugleieh 
Erwerb. 

21. Okonomische Beschliisse sind solehe, die Okonomische 
Zwecke aufstellen, die bei Ausfiihrung 6konomiscber Arbeit 
gefallt werden, und durcb die eine 6konomische oder eine 
quasiOkonomiscbe Wirksamkeit zum AbscbluB gebraeht wird. 
Wir nennen diese drei Gruppen okonomische Zweckbeschliisse, 
okonomische Betricbsbeschliisse und okonomische AbschluPbe
schliiss,. 

Bestimmend fUr die Ausiibung der okonomiscben Wirk
samkeit ist der ZweckbeschluB. AIle Betriebsbeschliisse und 
jedes Hande1n sind auf ibn zuriickzufiihren. So spielt er fUr die 
6konomischen Grundbeziehungen eine entscbeidende Rolle. In 
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unserer Beschreibung wird er daher notwendigerweise einen zen
tIalen Platz einnebmen. 

Jede Okonomische Wirksamkeit wird nun aber ausgeiibt. 
um den Erfordernissen der Zukunft zu begegnen.· Die Zukunft 
kann indessen nur mental erkannt werden (Nr. xo). Jeder Okono
mische ZweckbeschluJ3 ist daher unmittelbar durch Beweggriinde 
motiviert. Die Erkenntnis durch Sin,nesempfindungen und Ge
fiihlseindriicke kann also die Okonomischen Zweckbeschliisse 
nur mittelbar motivieren. und zwar durch Einwirkungen auf die 
Beweggriinde. Die Beschreibung der Okonomischen Zweckmoti
vierungen llillt sich daher am besten nach den verschiedenen 
Gruppen der mentalen Erwiigungen einteilen. Drei Gruppen sind 
hier zu unterscheiden: 

x) Die Erwligungen. die in Vorauszeit die gedachten Okono
mischen und antiokonomischen Wirkungen der Zweckrealisation 
beschreiben. Wir werden diese Erwiigungen in den iibrigen Ka
piteln des zweiten Teils behandeln. 

2) Die Erwiigungen. die in Vorauszeit die Erfordernisse be
schreiben. welche durch die Wirksamkeit allrnabHch aktuell 
werden und die dienlichen und gegendienlichen Wirkungen ibrer 
Erfiillung. Wir haben es hier mit dem Vorausdurchdenken des 
Handelns zu tun. Deshalb miissen wir auch das Okonomische 
Handeln in den Zweckstoff dieser Abhandlung einbeziehen. was 
im dritten Teile geschieht. 

3) Die Erwiigungen. durch welche Vergleiche zwischen den 
verschiedenen Okonomischen und antiokonomischen Wirkungen 
der Wirksamkeit und zwischen Motiven und Antimotiven aus
gefiihrt werden. Diese Vergleiche motivieren den BeschluB un
mittelbar. bilden mithin also die letzten Motivitaten in den Er
wagungen. Sie gehOren zu der Gruppe von Vergleichen. die wir 
spater als "Wertungen" definieren werden und deren Behandlung 
der vierte und letzte Teil unserer Abhandlung gewidmet ist. 

28. In unserer Zeit leben praktisch gesprochen alle Individuen 
in organisierten Gesellschaften. Sie haben ibre sozialen Verhalt
nisse und ibre sozialen Zustande. Sie werden in fast allen ibren 
Motivierungen durch andere Individuen beeinfluBt. 

Es ist daher fiir die Beschreibung der Okonomischen Zweck
motivierung nicht dienlich. mit einer mentalen Untersuchung 
der Motivierung eines isolierten Menschen zu beginnen. den man 
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sich in einem gleich vereinsamten Zustand denkt wie den Helden 
in Daniel Defoes Dichterwerk. Robinsonaden kannen Zwu 
interessant sein; es liillt sich aber nur unbedeutende Wirklichkeits
erkenntnis ailS ihnen holen. 

Nicht undienlich diirfte es dagegen sein. rein systematisch 
zu unterscheiden zwischen den Motivitiiten. die aus der rein 
persOnlichen Vorauserkenntnis des Erwiigenden bestehen und 
denen. welche die Beeinflussungen. die er von anderen Individuen 
empfiingt. enthalten. Wir werden daher im sechsten Kapitel die 
persOnlich bestimmten Motivierungen der akonomischen Zweck
beschliisse und im siebenten die von anderen beeinflu!lten Moti-
vierungen untersuchen. . 



Sechstes Kapitel. 

PersOnliche Motivierung Okonomischer 
Zweckbeschlusse. 

29. Steht ein Gedanke, der etwas beschreibt, was einer Reihe 
anderer Gedanken gemeinsam ist, zu diesen anderen Gedanken 
in solcher Beziehung, daB sie sich ohne ihn nicht denken lassen, 
so wollen wir ihn eine Ide. nennen und die von ihm abhlingigen 
Gedanken als ideebestimmt bezeichnen. 

In dieser Definition ist die Idee nur durch ihre B.eziehung 
zu anderen Gedanken bestimmt, denn diese Beziehung allein 
ist fiir eine Motivierungsbeschreibung bedeutsam. Un sere Be
griffsbestimmung erlaubt somit eine jede Hypothese iiber das 
Wesen und die Entstehung der Idee. Haeckel wie Platon 
hatten ihr beistimmen konnen. 

Die Erwagung eines Zweckes ist immer von einer Idee be
stimmt, die wir a1s Zweckidee bezeichnen wollen. Sie ist die erste 
Motivitat. Beim Denken in Nachzeit wird sie oft iibersehen; 
denn denkt man in der Zeit zuriick, so wird sie das letzte Glied 
der Motivitatenreihe sein. Bei eingehender BeSchreibung wird 
jedoch ihre Bedeutung einleuchten. Nehmen wir a1s Beispiel 
die psychologisch gliinzende Beschreibung der Motivierung, die 
Shakespeare im Hamlet gegeben hat. Hier sehen wir, daB die 
Zweckidee, den Konig zu toten, schon in dem Augenblick bei 
dem jungen Prinzen auftaucht. in welchem der Geist ihm er· 
rWllt, daB sein Oheim ein Morder und Thronrauber sei; erst 
Iiachdem die Idee wieder undwieder durchdacht worden ist, 
beginnt die eigentliche Motivierung. Diese erfiillt aber den ganzen' 
Rest von Hamlets Leben, bis sie im letztmoglichen Augenblick 
mit einem positiven, konkludenten BeschluB. ihren AbschluB 
findet. 
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Sehr wenige Individuen erwagen so sorgfiiltig wie Hamlet. 
Se1bst bei den wirkungsreichsten Beschliissen vermag der Durch
schnittsmensch nur eine kleine Reihe von Erkenntnissen und 
ZuIrunftsmOglichkeiten zu durchdenken. Inwieweit aber 'die 
Motivierung durch Mitwirken von unterbewuLlten Motivitaten 
erweitert werden kann, ergibt eine Reihe unge10ster Probleme. 
Fiir die Okonomik diirfte es aber ausreichend sein festzu
stellen, daB die Okonomische Zweckidee in jede Okonomische 
Wirksamkeit aIs Motivitat eingeht, und zwar aIs primlirer 
Beweggrund. 

Sehr oft wird indessen derjenige, der eine Okonomische Idee 
hat, sich in einem solchen Zustand befinden, daB er der erforder
lichen Mittel entbehrt, um eine Wirksamkeit zu ihrer ReaIisation 
zu beginnen. Er m.uD also - wenn er trotzdem. beschlieBt, fiir 
sie zu arbeiten - versuchen, in soziaIe Beziehungen zu Individuen 
zu treten, die tiber solche Mittel verfiigen, Diese Versuche bilden 
wirkungsreiche, von der Wissenschaft aber wenig beachtete 
Glieder der Okonomischen Wirksamkeit. 

Einze1ne der Okonomischen Ideen sind rein genereller Art, 
da sie teils Okonomische Zwecke, die jedes Individuum aufstellen 
kann, teils okonolnische Zwecke fiir die Organisation und Leitung 
der Gesellschaft beschreiben. Der politische Teil der Okonolnik 
kann definiert werden aIs die Beschreibung der verschiedenen 
generellen Okonomischen Ideen und eineErwligung der Wirkungen, 
die ihre etwaige ReaIisation m.utInaBlich haben wird. 

30. Wenn jemand die Idee zu einem. Okonomischen Zweck 
gefaBt hat, wird er in der Regel tiber die Wirkungen nach
denken, die eine m.Ogliche ReaIisation auf verschiedene Zu
staude und Verhiiltnisse haben kOnnte. Er wird versuchen, den 
Unterschied zwischen den Zustiinden und VerhaItnissen festzu
stellen, die sein werden, wenn der Zweck realisiert wird, 
und den Zustiinden und Verhiiltnissen, die sein werden, wenn 
er nicht realisiert wird. Kom.m.en m.ehrere Zweckideen in Frage, 
so wird er dementsprechend versuchen, den Unterschied zwischen 
den Einwirkungen der verschiedenen Zweckrea1isationen fest
zustellen. Mehr oder weniger bewuLlt sind es diese Unter
schiede, die den Kern des viel gebrauchten Interessenbegriffes 
ausm.achen - "id quod inter est". Streifen wir aIles aus 
anderen Gedankenreihen Hinzugekom.m.ene vOllig ab, so 
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diirlten wir folgende eindeutige Definition des Begrlffes auf
stellen Mnnen: 

Unter dem Inte'llSse eines Zweckes verstehen wir den in 
Vorauszeit beschriebenen Unterschied zwischen den Einwir
kungen der Realisation des Zweckes und seiner Nichtrealisation 
auf einen bestinunten Zustand oder auf bestinunte Ereignisse. 

Unter dem komparativen I nte'lesse zweier oder mehrerer 
Zwecke verstehen wir den in Vorauszeit beschriebenen Unter
schied zwischen den Einwirkungen der verschiedenen Zweck
realisationen auf bestimmte Zustiinde oder Ereignisse. 

Es liegt schon in den Definitionen, daB ein Interesse unbe
stimmt bezeichnet ist, wenn nicht deutllch angegeben wird, auf 
welche Zustiinde oder welche Ereignisse es sich bezieht. Bestimnit 
jemand das Interesse in bezug auf seine perslinlichen Zustiinde 
oder Verhliltnisse, so bezeichnen wir es als Eigeninte'lesse. Be
stimmt er es in bezug auf die Zustiinde oder Verhiiltnisse anderer 
Individuen, nennen wir es Fremdinteresse. Wenn das Interesse 
eines Zweckes in der Ermoglichung einer kiinftigen Konsurntion 
oder 6konomischen Wirksamkeit besteht, liegt ein okonomisches 
Inte'lesse vor. Wo eine Wahl zwischen einem okonornischen 
Zweck und einem Konsurntionszweck erwogen wird, ist das 
6konornische Interesse komparativ. 

Es ist noch zu bemerken, daB der Interessenbegriff auch in 
bezug auf andere Ereignisse als Zweckrealisationen gebraucht 
werden kann. 

3:r. Ein sorgfaItig Erwligender sucht sowohl fremde als 
eigene Interessen an der Zweckrealisation zu bestinunen. Es 
ist aber eine verwickelte Frage, inwiefern fremde Interessen nicht 
nur Motivitiiten, sondem auch Motive fur den BeschiuB werden. 

Zur Bestimmung der verschiedenen Moglichkeiten, die hier 
eintreten k6nnen, diirfte die Aufstellung folgender Begriffe zweck
dienlich sein: 

Hat jemand einen 6konomischen Zweck aufgestellt, urn eine 
Konsumtion oder eine 6konomische Wirksamkeit fut sich selbst 
zu erm6glichen, sagen wir, der ZweckbeschiuB ist egoistisch 
motiviert. 

Hat jemand einen 6konomischen Zweck aufgestellt, urn eine 
Konsumtion oder eine okonornische Wirksamkeit fiir einen 
anderen oder mehrere andere zu erm6glichen, sagen wir, der 



ZweckbeschluB ist aUruistisch motiviert. J eden, in dessen In
teresse ein Zweck aufgeste1lt wird, bezeichnen wir in dieser Be
ziehung aIs I nteressat. 

Hat iemand einen antiokonomischen Zweck aufgestellt, um 
seine eigene Konsumtion oder okonomische Wirksamkeit zu er
schweren oder unmoglich zu machen, sagen wir, der Zweck
beschluB ist antiegoistisch motiviert. 

Hat iemand einen antiokonomischen Zweck aufgestellt, 
um eine Konsumtion oder eine okonomische Wirksamkeit fUr 
einen anderen oder mehrere andere zu erschweren oder unmoglich 
zu machen, sagen wir, der ZweckbeschluB ist antialtruistisch 
motiviert. 

Es ist oft schwierig oder geradezu unmoglich zu entscheiden, 
ob ein BeschluB egoistisch oder altruistisch motiviert ist. Eine 
groBe Anzahl von Beschliissen ist auBerdem ohne Zweifel ge
mischt motiviert. Die egoistischen· und altruistischen Motive 
bi!den oftmals eine Ganzheit, die sich- nicht in ihre Einzel~ 
bestandtei!e zerlegen laBt. 

Die Anwendung der Begriffe, die wir hier zu definieren ver
sucht haben, ist demnach gar nicht leicht. Das ist aber keine 
Entschuldigung fiir ihre Nichtanwendung. Jedenfalls ist es inuner 
unwissenschaftlich, erforderliche Begriffsbestimmungen und Un_ 
tersuchungen zu vermeiden, bloB wei! sie den Forschem schwierige 
Aufgaben stellen. 

32. Die Ganzheit von Han~~gseinwirkungen aus der Um
welt, die erforderlich sind, uni einem Individuum die Aufrecht
erhaltung seiner biologischen Existenz in einem gegebenen Zeit
raum zu ermoglichen, nennen wir sein Existenzminimum fUr 
diese Dauer. 

Die Erkenntnis, daB die Erfordernisse des Existenzminimums 
befriedigt werden miissen, braucht nicht alle Individuen zu ver
anlassen, iiber Ideen zu Okonomischen Zwecken nachzudenken. 
Viele kOnnen sich auf Konsumtion beschr1inken, da andere die 
erforderliche okonomische Wirksamkeit fUr sie ausgeiibt haben 
oder ausiiben. Diese anderen bezeichnen wir als ihre Versorger, 
sie selbst nennen wir die Versorgten. Ein Versorger muB durch 
seine Okonomische Wirksamkeit nicht nur die Erfordernisse 
seines eigenen Existenzminimums erfiillen, sondern auch ein 
Versorgungsminimum gewiihrleisteil. 
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Die zur Deckung dieser Minima erforderliche Wirksamkeit 
ka.nv. in der Regel auf vielerlei Weise ausgeiibt werden. Die 
Erkenntnis der beiden Minima motiviert daher, daB okonomische 
Wirksamkeit ausgeiibt wird, motiviert jedoch selten irgendeinen 
bestimmten ZweckbeschluB. 

Nun kann es sich aber ereignen, daB die Erfordemissti eines 
Existenzminimums monokausal bestinnnt sind; es llige demnach 
in diesen Fillen nahe, sie als Ursachen zu okonomischen Be
schliissen zu beschieiben. Eine solche Beschreibung ware in
dessen durchaus inexakt. Wer zu denken vermag, laBt sich immer 
von dem indeterministischen Postulat leiten, er erkennt stets 
seine Freiheit der Wahl. Sind die Erfordernisse des Existenz
minimums monokausal bestinnnt - wie oft in Zeiten der Not, 
im Krieg, bei Revolution -, immer bleibt dem Erwagenden die 
Moglichkeit, den Tod zu wiihlen. Tausende und aber Tausende 
haben im Laufe der Zeiten diese Wahl getroffen, anstatt "sich der 
Notwendigkeit zu beugen". Vielleicht kann man sogar sagen, 

. daB es keinen einzigen Menschen gibt, der nicht gewissen 
Situationen gegeniibergestellt, lieber den Tod wahlen als eine 
bestinnnte Handlung ausfiihren wiirde, gegen die sein BewuBt
sein wie seine Gefiihle sich straub en. 

Wo die Erfordemisse eines Versorgungsminimums mono
kausal bestimmt sind, oder wo es iiberhaupt die Existenz anderer 
gilt, zeigt die Erfahrung ferner, daB viele Menschen Beschliisse 
fassen, zu denen die Erkenntnis ihres eigenen Existenzminimums 
sie niemals bewegen konnte. 4tzten Endes sind vielleicht fiir 
die allermeisten einze1ne altruistische Motive so bestimmend, daB 
diese - falls die Wahl aktuell werden wollte - sich als schwer
wiegender erweisen wiirden als die Ganzheit der egoistischen 
Motive. 

33. . Die Handlungseinwirkungen aus der Umwelt, die er
forderlich sind, damit ein Individuum in einer gegebenen Zeit 
seinen sozialen Zustand aufrechterhalten kann, nennen" wir 
sein soziales Minimum oder seinen standard 01 life. Sowohl das 
Existenzminimum als auch das Versorgungsminimum bilden Be
standteile des sozialen Minimums. Wir bezeichnen eine Masse 
von Individuen, deren Lebensstandard sich durch dieselbe 
statische Bescbreibung bestimmen laBt, als eine soziale Klasse. 

Der Lebensstandard der' einzelnen Individuen andeti sich 



fortwlihrend. Er variiert mit den Einnahmen und Preisen uud 
der Tiiehtigkeit, mit den vorhandenen Mitteln Giiter zu erwerben. 
Die meisten aktiven Naturen sind bestrebt, ihren Standard zu 
verbessem; die meisten passiven Naturen versuehen wenigstens 
zu verhindern, daB er sich wesent1ich verschlechtere. Die per
sOnliehen Standardinteressen geMren fiir die meiSten Menschen 
zu den wichtigsten okonomischen Motiven. Die Erkenntnis 
der Standardinteressen der sozialen Klasse bildet die mentale 
Voraussetzung des K1assenkampfes. 

34. 1st eine okonomische Wirksamkeit nieht ausgeiibtworden, 
so daB die Konsumtion nieht rechtzeitig einsetzen kann, machen 
sieh Vennissen und Entbehrungsempfindungen geltend und wir
ken a1s verstiirkende Motive bei den okonomischen Zweck
beschliissen. Aber es ist eben der Zweck der tikonomischen Wrrk
samkeit, die Mittel zur Befriedigung herbeizuschaffen, ehe 
Entbehrungsempfindungen und V ennissen iiberhaupt auftauehen. 

. Aueh wenn dies erreieht wird, ktinnen j edoch Sinnesempfin· 
dungen und Eindrucksgefiihle auf die Erwagung in verschiedener 
Weise einwirken. 

Erstens hat·.das Individuum in waehem Zustande vOllig 
kontinuierlieh Sinnesempfindungen und Eindrucksgefiihle; so 
aueh wiihrend der Erwiigung. Einige dieser Sinnesempfindungen 
und Eindrucksgefiihle erreiehen das BewuBtsein und konnen auf 
das Denken einwirken. KausaJreihen, die ganz unabhlingig von 
den Etwiigungsgedanken sind, kOnnen demnaeh Einwirkungen 
haben und sogenannte .. unmotivierte" Beschliisse motivieren. 
Erfahrungsgemii8 geschieht dies weit bliufiger bei Frauen a1s 
bei Mlinnem. 

Zweitens bewirken die Gedanken fast immer Eind.-ucks
gefiihle und nach neueren Untersuchungen aueh Sinnes
empfindungen. Diese wirken dann wieder auf das Denken zuriick. 
Irgendeine selbstlindige Zukunftserkenntnis geben soIehe Ein
wirkungen nieht. Sie sind - um ein Bild zu gebrauehen -
ein Gefiihlsecho der Gedanken. Aber Viele fassen sie oft irrtiim
lieherweise a1s selbstlindige Erkenntnisse ganz eigener Art auf 
und bezeichnen sie a1s .. Instinkt". 

Drittens wirken Sinnesempfindungen und Eindrucksgefiihle 
dureh die Erinnerung und das Denken mittel bar motivierend 
Bestimmte Ereignisse haben einmaI bestimmte Sinnesempfin-
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dungen und Gefiihle hervorgerufen; der Erwagende hat eine 
mehr.oder weniger deutliche Erinnerung daran; er denkt, daB 
iihnliche Ereignisse in Zukunft iihnliche Gefiihle oder Sinnes
empfindungen bewirken werden. Wo es Gefiihle gilt, ist die 
Erinnerung jedoch oft recht undeutlich. AuBerdem ist der 
emotionelle Zustand fast immer durch verschiedenartige Ereig
nisse beeinfluBt. Aus diesem Grunde ist das Kausalpostulat durch
aus kein so dienIiches Mittel fUr die Erkenntnis kiiuftiger Gefiihle 
wie fUr die Erkenntnis kiinftiger Ereignisse in der Erscheinungs
welt_ 

Die Eindrucksgefiihle lassen sich in zwei Gruppen teilen, 
die gewiihnlich a1s Lust und Unlust bezeichnet werden. Wir 
setzen voraus, daB diese Begriffe in der Psychologie hinreichend 
beschrieben und definiert sind. In der Sprache haben sich merk
wiirdigerweise keine entsprechenden Unterscheidungsworte fUr 
Sinnesempfindungen gebildet. Wir kiinnten vielleicht GewufJ
em1>findung und Schmerzem1>findung gebrauchen. Die meisten 
Okonomen scheinen allerdings davon auszugehen, daB die 
Fachworte Lust und Unlust eine geniigende Bezeichnung fUr 
alle nichtmentalen Motive geben, weil Sinnesempfindungen 
sehr oft auch Eindrucksgefiihle hervorrufen· und umgekehrt. 
Aber Schmerzempfindung kann seelische Lust bewirken und 
GenuBempfindung seelische Un lust. Die Voraussetzung zeigt 
also eine mangelhafte Analyse. Sie steht auch im Widerspruch 
zu der psychologischen Definition von Lust und Unlust, welche 
diese Einheiten a1s rein emotionelle bezeichnet. 

Die Erinnerung an GenuJ3empfindung oder Lust motiviert 
gewiihnlich den BeschluB positiv, die Erinnerung an Schmerz
empfindung oder Unlust negativ. Die Erinnerung an eine Kom
bination von GenuBempfindung und seelischer Unlust oder von 
Schmerzempfindung und seelischer Lust gibt gewiihnlich sowohl 
Motive wie Antimotive. 

Lust und Unlust bezeichnen die wechse1nden kontinuierlicben 
Einwirkungen auf den seelischen Zustand in dem schwindenden 
Augenblick der Gegenwart. Nicht alle Ereignisse, die beobachtet 
werden, rufen aber irgendein Eindrucksgefiihl hervor. Die 
meisten haben iiberhaupt k.eine nachweisbare Einwirkung auf 
das Seelen1eben. Wtr sagen, die Individuen stehen ihnen mit 
emotiondle!- Indil/erenz gegeniiber. 

Der Seelenzustand besteht indessen nicht nur aus diesem 
K e ilb. a. Die WtI'tImpIebre. 4 
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wechselnden Spiel von Lust und Unlust. Es sind - urn ein Bild 
zu gebrauchen - auch noch tiefere und konstantere Stramungen 
in1 Seelenleben. Es gibt see1ische Triebkriifte, die stets wirken 
und mehr statischer Natur sind. Sie werden allgemein mit dem 
Fachwort Triebe zusammengefaBt. Wir nehmen an, daB die so 
bezeichnete Ganzheit von der Psychologie geniigend beschrieben 
und definiert worden ist. Die Triebe sind teils angeboren und 
allen normal entwickelten.lndividuen gemeinsam, wie der Selbst
erhaltungstrieb, der Geschlechtstrieb und das Muttergefiihl. 
Tells sind sie erworben und dann persanlich oder sozial bestimmt. 
Die letztete Gruppe wird bisweilen als "Neigungen" bezeichnet. 

Die Triebe kannen als Ursachen zu einer langen Reihe von 
automatischen Handlungen beschrieben werden. Auch geben sie 
Motive. Die Erkenntnis eines Triebes kann indessen sowohl 
positive als auch negative Beschliisse motivieren. 

EinenZweck, der von einer Trieberkenntnis positiv moti
viert ist, nennen wir einen Triebzweck 'und sagen, seine Reali
sation bewirkt eine Be/riedigung des Triebes. Die meisten Trieb
zwecke werden in unmittelbarem Konsumtionsinteresse auf
gestellt. Die Befriedigung eines Triebes wird aber oft unmaglich, 
wenn nicht ein!! akonomische Wirksamkeit vorausgegangen ist. 
So werden auch akonomische Triebzwecke aufgestelit. 

Ein negativer BeschluB kann von einer Trieberkenntnis 
auf zweierlei sehr verschiedene Weise motiviert sein. Die eine 
Motivierung ist der Gedanke, daB der Trieb aus einer oder meh
reren Ursachen nicht befriedigt werden kann; ein solches Motiv 
bezeichnen wir als Resignation. Die zweite Motivierung ist der 
Gedanke, daB der Trieb, falls er nicht befriedigt wird, in Zukunft 
schwachere Eindriicke bewirken wird, so daB die Individuen 
allmiihlich unabhiingig von ihm werden; ein solches Motiv be
zeichnen wir als Entsagung. Die Durchfiihrung der Entsagung 
verursacht anfangs fast immer Unlust, oft sogar Schmerzempfin
dungen, aber es wird vieHach behauptet, daB es allmlihlich ge
lingen kann, den Trieb zu vernichten. Wiihrend die Befriedigung 
das Bediirfnis nur temporiir dampft, soll die Entsagung zu einem 
trieblosen Gliickszustand, dem .. Nirwana" fiihren kannen. 

Wenn ein Trieb auf ein bestimmtes Etwas gerichtet ist, oder 
wenn die Gedanken sich auf ein bestimmtes Etwas als Mittel 
der Befriedigung einstellen, so sagen wir, der Trieb tritt als 
Begierde auf. Wenden wir die moderne rechtswissenscbaftliche 
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T enninologie an, so konnen wir die Begierde als einen konkxe
tisi~rten Trieb bezeichnen. 

Die Begierden sind bei den Beschliissen zum Konsumtions
erwerb die wirkungsreicbsten mittelbaren Motive. 

35. Eine Begierde ist nicbt notwendigerweise egoistiscb. Es 
gibt aucb altruistiscbe Begierden. AuJlerdem kann die Erkenntnis 
der Begierden anderer Individuen em Motiv zu okonomischen 
Beschliissen sein. 

1m groBen und ganzen muB man jedoch sagen, daB die von 
Eindrucksgefiihlen, Trieben und Begierden mittelbar motivierten 
Beschliisse iiberwiegend egoistische sind. Aucb altruistische Be- . 
schliisse. werden indessen oft mittelbar emotionell motiviert. 
Die Gefiihle, die hier am hiiufigsten als Motivitaten auftreten, 
bezeichnen wir als A uswirkungsge/iihle, da sie irn Gegensatz zu 
Lust und Unlust nicbt aus Einwirkungen auf den. Seelenzustand 
bestehen, sondem viehnehr von diesem aus auf die Individuen 
in der Umwelt wirken. Auswirkungsgefiihle sind Sympathie und 
Antipathie, Freundlichkeit und Unfreundlichkeit, Mitleid und 
Schadenfreude, Zuneigung und Abscheu, Liebe und Hall 

1m allgemeinen sind Syxnpathie, Fre~diichkeit, Mitleid, 
Zuneigung und Liebe Motive zU· okonomiscben Beschliissen, 
Antipathie, Unfreundlichkeit, Schadenfreude, Abscheu und HaB 
Motive zu antiokonomischen Beschliissen. 

Ein und derselbe ZweckbeschiuB kann mittelbar emotionell 
sowohl von Trieben und Begierden als auch von Auswirkungs
gefiihlen motiviert sein. In der allgemeinen psychologischen Wort
fiihrung kann er mithin als "stark gefiihlsbetont" bezeichnet wer
den. Die Kumulation des Selbsterhaltungstriebes und des Hasses 
motiviert wirkungsreiche antiokonomische Beschliisse, die Ku
mulation von Geschlecbtstrieb und Liebe wirkungsreiche oko
nomische Beschliisse. Wo diese letztere Kombination hinein
spielt, faBt der abendlandische Mann von heute hiiufig Be
schliisse. unter deren femeren Wirkungen die Aufstellung von 
Versorgungszwecken ist. 

36. Wenn eine Idee zu einem Zweck in der Gedankenreihe· 
auftaucht, beschreiben sehr viele Individuen sie fiir sich selbst 
als "gut" oder "bose". Wird sie als gut beschrieben, gibt das fiir 

4* 
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die meisten einen Beweggrund zur Aufstellung des Zweckes;. 
wird sie als bOse beschrieben, ergibt sich ein Antimotiv. 

Der Gedanke von gut und bose ist wohl urspriinglich reli
gioser Art. Als gut wurde dasjenige gedacht, was den Forderungen 
einer hOheren Welt entsprach. Ob der ganze Unterschied iiber
haupt logisch begriindet ist, wenn er nicht aus einem religiosen 
Weltzusammenhang abgeleitet wird, ist fraglich und sehr um
stritten. Zu diesem Problem brauchen wir aber nicht Stellung 
zu nehmen; uns geniigt es festzustellen, daB der Gedanke von 
gut und bOse sich in dem BewuBtsein groBer Menschenmassen 
eingebiirgert hat, und daB die Behauptung allgemein aufgestellt 
wird, es sei .. Pflicht", das Gute zu erstreben uod dem Bosen zu 
entsagen. Wir wollen diesen Gedankengang das ethische Postulat 
nennen. Fiir die Okonomik ist von besonderer Bedeutung, daB 
ethisch denkende Individuen gewohnlich die Schadenzwecke als 
bOse bezeichnen, wenn sie nicht Glieder einer ethisch motivierteo 
Wirksamkeit sind. 

37. Denker friiherer Jahrhunderte behaupteten, daB alle 
Individuen insofern gleichartig auf die Welt kiimen, als der 
Seelenzustand und Geisteszustand jedes Individuums bei der 
Geburt als weiJ3es Blatt, als .. tabula rasa", bezeichnet werden 
konnte. Die neueren Forschungen haben ergeben, daB dieser 
Gedankengang durchaus verfehlt ist, daB die Menschen mit sehr 
verschiedenen MOglichkeiten rur die spateren Arbeitsieistungen 
geboren werden, und daB diese MOglichkeiten oder Anlagen ge
setzmaBige Zusammenhlinge zeigen bei Individuen, die den 
gleichen biologisch bestimmten Gruppen angehoren. 

Schon in jungen Jahren ist ein Individuum mit ausgepdigten 
Anlagen gewohnlich imstande, die Art seiner Flihigkeiten zu 
erkennen. Dies gibt ibm Motive bei der Berufswahl und der 
Arbeitswahl. Er denkt, daB er bei der Ausfiihrung einer Arbeit, 
rur die er gut veranlagt ist,Aussichten hat, dieErfordemisseseines 
Existenzminimums undeinesetwaigen Versorgungsminimumsleicht 
zu erfiillen und seinen sozialen Zustand aufrechtzuerhalten oder 
zu verbessern. Er erkennt, daB die Ausfiihrung gerade dieser 
Arbeit starke Lustgefiihle in ibm hervorrufen wird. Vielleicht 
hat er auch die Neigung, eben diesen Zweck fiir seine Wirksam
keit aufzustellen, oder eine Begierde nach den Wll"kungen, die 
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d~Rea1isation ibm bringen kann, oder er erkennt eine ethische 
Pflicht, seine angeborenen Anlagen zu entwickeln. 

Nun vermogen aber nicht alle Individuen friih genug zur 
kIaren Erkenntnis ihrer Anlagen durchzudringen. In unserer 
Gesellscbaft kommt vieIleicht nur ein kIeiner Bruchteil iiberhaupt 
iemals so weit. Es solite daher einer der Zwecke der okonomischen 
Politik sein, allen Individuen GeIegenbeit zu geben, an zweck
dienlichen Zeitpunkten ihres Lebens eine Beobachtung und Be
schreibung ihrer Anlagen nach wissenschaftlichen Methoden zu 
erhalten. 

Besonders bei Individuen mit ausgepriigten und reichen 
Anlagen taucht oft friih im Leben die Idee auf, daB ihre ganze 
Wirksatnkeit fur ein bestimmtes Ereignis dienlich sein miisse. 
Wenn eine solche Idee Iangere Zeit motivierend auf Zweckbe
schliisse wirkt, sagen wir, sie beschreibt ein Lebensziel. Dieses 
kann im eigenen Interesse aufgestelit sein; bei einer sehr groBen 
Anzahl von Individuen ist es aber in fremdem Interesse auf
gesteIlt. Bei sozial denkenden Individuen ist oft das Lebensziel 
das, fur die Realisation einer genereIlen okonomischen Idee zu 
wirk~n. 

38. Wenn eine Handlung darin besteht, daB jemand ein 
beliebiges Etwas fur einen anderen beschreibt, bezeichnen wir 
die Handlung als eine Mitteilung. Denjenigen, der die Mitteilung 
macht, nennen wir ihren Adressenten; denjenigen, an den sie 
gerichtet wird, ihren Adressalen. Besagt die Mitteilung, daB 
der Adressent einen Zweck aufgesteIlt hat, so wird ibm das 
BewuBtsein, daB der Adressat den BeschluB erkannt hat oder 
hatte erkennen konnen, zum Beweggrund fur spatere zweckdien
liche Beschliisse. 

Besagt eine Mitteilung, daB der Adressent einen Zweck in 
fremdem Interesse aufgestelit hat und der Adressat ein Interessat 
ist, so sagen wir, die Mitteilung entbalt ein Versfwechen. Den 
Adressenten nennen wir in diesem Falle den Versprechenden oder 
den Promittenten, den Adressaten den Versprechensempftinger 
oder den P,omittaten. Wird der Zweck realisiert, sagen wir, das 
Versprecheil wird gehallen. 

Wenn jemand ein Versprechen gegeben hat, wirkt die Er
kenntnis hiervon als ein Beweggrund zur Realisation des in dem 
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Versprechen beschriebenen Zweckes. Untergeordnete ZWCJl:ke, 
die auf diese Weise motiviert sind, nennen wir Er/uUungszwecke. 

Das Versprechen motiviert oft den Adressaten und andere 
Interessaten, den Promittenten zur Erfiillung zu beeinflussen 
und wird im vollen Bewu8tsein dessen abgegeben. Diese Mo
tivierung steht demnach auf der Grenzscheide zwischen den 
persiinlichen und den beeinfluOten Motiviel'ungen okonomischer 
Zweckbeschliisse. 



Siebentes Kapite\. 

Beeintllillte Motivierungen 6konomischer 
ZweckbeschUisse. 

39. Die Beeinflussungen. denen ein Erwligender ausgesetzt 
ist, kOnnen in Zwei Hauptgruppen geteilt werden. Die erste 
umfaBt aIle Beeinflussungen. die nicht zu dem Zweck ausgeiibt 
wurden. auf den zu erwagenden BeschluB oder Beschliisse seiner 
Art einzuwirken. Wir bezeichnen sie daher a1s zu/iiUige Beei,.. 
/lussungen. Die zweite Gruppe besteht aus Beeinflussungen. die 
ausgeiibt wurden, um entweder auf den in Frage stehenden Be
schluB oder auf Beschliisse seiner Art einzuwirken. Sie konnen 
daher ZlIIeckbeein/lussungen genannt werden. Tells sind sie also 
spezielle Zweckbeeinflussungen. die ausgeiibt wurden. um gerade 
auf den BeschluB einzuwirken, der im Augenblick erwogen wird; 
tells sind sie generelle Zweckbeeinflussungen, die ausgeiibt 
wurden, urn auf eine Gruppe von Beschliissen einzuwirken, die 
durch Merkmale bezeichnet ist und den in Frage kommenden 
BeschiuB umfaBt. 

40. Die meistender zufanigenZweckbeeinflussungen kommen 
dem Erwagenden von Menschen, zu denen er in taglichen so
zialen Beziehungen steht und die sein "soziales Milieu" bilden. 

Andere zufiillige Beeinflussungen werden heutzutage in 
groBer Zah1 durch Zeitungen, Biicher und Zeitschriften vermittelt. 
Den Fiihrem der groBen Geistesstramungen gelingt es wesentlich 
in dieser Weise, ihren EinfluB auszuiiben. Durch einige dieser 
Gedankenwellen wird iibrigens bezweckt, gerade das okonomische 
Denken zu beeinflussen; solche Einwirkungen sind daher nicht 
zufiillig in bezug auf die Aufstel1ung Okonomischer Zwecke. Dies 
gilt von Ideensystemen wie Freikonkurrenz, Freihandel. Sozialis.. 
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mus, Kommunismus und Bolschewismus. Die Zweckeinwir
kungen dieser Bewegungen sind aber besser in dem potitiSchen 
Teil der Okonomik zu behandeln aIs in einer Erorterung ihrer 
theoretischen Grundlage. 

Obrigens werden nicht nur die Ideen dieser groBen okono
mischen Geistesstromungen, sondem iiberhaupt die genere!Ien 
okonomischen Ideen durch das gedruckte Wort vermitteit, denn 
nur wenige Menschen haben die F1ihigkeit, se1bst neue generelle 
Ideen zu fassen, und beinahe jeder, der etwas Neues zu geben 
hat, llillt friiher oder spater seine Gedanken in gedruckte Form 
bringen. 

Wenn eine Reihe von Individuen in einer Jlingeren Zeit, von 
der gleichen, mehr oder weniger genere1ien Idee motiviert, in 
einheitlichen Fallen entsprechende Beschliisse faBt, so wirkt die 
:Erkenntnis dessen oft als ein Beweggrund fiir andere Individuen, 
die in iihnliche Lage geraten. Es liegt ja nabe anzunehmen, daB 
ein Besch1u6, der schon mehrmaIs wiederholt worden ist, sich 
aiS zweckdienlich erwiesen hat. Liegt innerhalb einer Gese11-
schaft eine ganze Reihe derartig motivierter okonomischer Be
scbliisse vor, sagen wir, es hat sich eine Gewohnheit gebildet. 
Wird ein solcher Beschlu6 weiter befolgt, so ist eine lange Er
wagung oft iiberfliissig und viel Gedankenarbeit wird gespart. 
Zweckbeschiiisse, die fortwahrend gewohnheitsbestimmt sind, 
werden zuletzt beinabe quasi-automatisch. 

Eine generelle Idee oder eine Gewohnheit, die eine groBere 
Anzah! von Individuen fiir die Interessen ihrer Gesellschaft 
zweckdienlich findet oder ethisch als gut bezeichnet, nennen wir 
moralisch in bezug auf diese Gese11schaft. Der Gedanke, daB 
andere, wenn sie von einem BeschiuB Kenntnis erhalten, ihn 
vie1ieicht aIs unmora1isch bezeichnen wiirden, ist ein gewohn
tiches Antimotiv auch bei der okonomischen Erwagung. 

41. Fast alle Menschen empfangen tiiglich unzahlige zufallige 
Beeinflussungen. Ihr BewuBtSein ist iiberfiillt von Ideen, die 
sie gelesen oder gehort haben. Nur wenige unterwerfen diese 
Ideen eingehender Bearbeitung und untersuchen, ob sie unter
einander in Zusammenhang steben. Die meisten Gesprache 
setzen sich aus lauter wohlbekannten Wendungen zusammen, 
die nur n6tigenfalls der Situation ein wenig angepaBt werden. 
Se1bst die Gefiihle reagieren oft im Takt mit den Gefiiblen an-
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derer. Bei feierlichen Gelegenheiten fiihlen die meisten das, 
waS gefiihlt werden "soIl". Es liegt ein Kern bitterer Wahrheit 
in Emersons Ausbruch: "Die meisten Menschen sind andere 
Menschen." 

Aber ein so einfacher und einseitiger AusdruckumfaBt 
nicht die ganze Wahrheit. Die Menschen sind keine Automaten, 
die mit mechanischer Priizision Eindriicke registrieren. Sie 
konnen in ausgedehntem MaBe durch eigene Beschliisse ent
scheiden, ob sie sich bestimmten Beeinflussungen aussetzen und 
ob sie bestimmte Ideen in ihr BewuBtsein aufnehmen wollen. 
Der Mensch steht den sozialen Einwirkungen als ein Wahlender 
gegeniiber, und gerade in der getrofienen Auswahl der moglichen 
Beeinflussungen zeigt jeder von uns seine Eigenart, seine In
dividualitat, seine Pers6nlichkeit. Ein altes Wort Iautet: "Sage 
mir, mit wem du umgehst, und ich will dir sagen, wer du bist." 
Der Sinn des Sprichworts kann noch exakter ausgedriickt werden: 
"Sage mir, welchen Beeinflussungen du dich zuganglich machst, . 
und ich will dir sagen, wer du bist." 

Aus diesen Griinden ist es aber in jedem einze1nen FalHast 
unmoglich, die exakte Grenzlinie zwischen den persiinlichen und 
den beeinfluBten Motivitaten nachzuweisen, und die Wissenschaft 
muB sich auf eine generelle Beschreibung der zuflilligen Beein
flussungen und ihre Gruppierung nach auBeren Merkmalen be
schranken. 

Ganz anders steht die Wissenschaft den Zweckbeeinflus
sungen gegeniiber, denn diese lassen sich immer dann feststeIlen, 
wenn ihr Zweck bekannt ist. Es scheint uns daher angebracht, 
zunachst die Relationen der Beeinflussungen zu den Zwecken und 
den ZwecksteI1enden zu bestimmen. 

Wenn es einem Individuuxn gelingt, einen solchen Beein
. flussungszweck zu rea1isieren und sich dadurch die Wirksamkeit 
anderer Individuen nutzbar zu machen, so entsteht eine Reihe 
sozialer ReIationen, die in der Alltagssprache meistens "Macht
verhaItnisse" genannt werden. Dieser Begriff scheint von den 
iilteren Okonomen fast gar nicht angewandt worden zu sein. In 
Philosophie, Soziologie und Geschichte ist er dagegen llingstin 
weitester Ausdehnung gebraucht worden. In den letzten Jahren 
hat er auch zu den sozialokonomischen Werken den Weg ge
funden; besonders beliebt ist er bei modemen sozialistischen 
Theoretikem. Es ware auch unnatiirlich, wenn die Okonomik 
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sich eines so grundlegenden Begriffes der Gesellschaftsphilo
sophie nicht bedienen wollte. Doppelt unnatiirlich, wei!' der 
Begriff im tiiglichen Leben gerade zur Bezeichnung okonomischer 
Verhiiltnisse gebraucht wird. 

Die ausgedehnte und vie1seitige Anwendung des Begriffes 
erschwert indessen seine exakte Bestimmung, denn die Definition 
muB weit gefaBt werden, urn aIle Beziehungen in sich zu be
greifen, die gewohnlich a1s Machtverbaltnisse bezeichnet werden; 
sie dad jedoch nicht so unbestimmt sein, daB sich der Be
griHsinhalt verfliichtigt. 

Aus diesem Gedankengaitg heraus formulieren wir die er
forderlichen Definitionen folgendermaBen: 

Wenn jemand einen anderen dazu beeinfluBt, ein beliebiges 
Etwas auszufiihren, das fUr den ersten zweckdienlich ist, so sagen 
wir, dieser iibt Macht iiber den anderen aus. Die soziale Beziebung 
zwischen den beiden Individuen bezeichnen wir in diesem FaIl 
aIs ein M achtverhtiUnis und den Zweck der Machtausiibung a1s 
einen M achtzweck. Wir sagen, eine Wirksamkeit, die zur Reali
sation eines Machtzweckes ausgeiibt wird, besteht aus einer 
Ganzheit von M achtbestrebungen. 

Gewohnlich werden Machtbestrebungen den Erwagenden 
gegeniiber ausgeiibt, indem der Versuch gemacht wird, ihre 
Motivierungen zu beeinflussen. In den meisten Fii.llen wird da
her der folgende Satz Geltung haben: Macht wird ausgeiibt 
durch Beeinflussung von Motivierung. 

Denjenigen, der eine Wirksamkeit ausiibt, urn die Moti
vierung anderer zu beeinflussen, nennen wir den M otilJenien. 
Den Adressaten einer so1chen Machtbestrebung nennen wir den 
M otilJaten. 

Wenn jemand sich in einem solchen sozialen Zustand be
findet, daB ibm eine komparativ groBe Moglicbkeit gegeben 
ist, Machtbeeinflussung auszuiiben, sagen wir, er nimmt eine 
M achtsteUung ein. Diese kann organisatorisch oder rein persOn
lich sein. MaBgebend fUr die verschiedenen Machtstellungen ist 
tells die Anzahl der Motivaten, weIche die Motiventen zu beein
flussen Ge1egenheit haben, tells die Art der Handlungen, zu denen 
die Motivaten beeinfluBt werden konnen. Man wird daher von 
dem Um/ang und der Intensitiil der Machtausiibung sprechen 
konnen. 

Hiiufig wird der Machtbegriff nur zur Bezeichnung der-
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jenigen Machtausiibungen gebraucht, die von Inhabem organi
sationSllliiBiger oder okonomischer Machtste1lungen vorgenommen 
werden. Ein stichhaltiger Grund zu einer solchen Verengerung 
des Begriffes liegt aber nicht vor. Sowohl an Umfang wie an 
IntensitlLt kann diejenige Macht die stiirkste sein, die von Bahn
brechern in der Geisteswelt ausgeiibt wird, und zwar ohne Riick
sicht darauf, ob sie irgendwe1che organisatorische oder okono
mische Machtste1lung einnehmen. Besonders die okonomische 
Geschichte muB solchen Machtausiibungen Rechnung tragen. 

Ebenso wie es sich erst in Nachzeit entscheiden liillt, ob 
eine okonomische Wirksamkeit ausgeiibt worden ist, liillt es sich 
auch erst in Nachzeit entscheiden, ob eine Macht ausgeiibt 
worden ist. Diese Festste1lung kann auf groBe Schwierigkeiten 
stoBen und ist selten ganz zuverliissig. Fiir den Motivaten ist 
die Beeinflussung eine Motivitat unter anderen Motivitaten. 
Auch wenn er in voller Erkenntnis der Beeinflussung einen Be
schluB faBt, der fUr den Zweck des Motiventen durchaus dien
lich ist, besagt das nieht, daB die Beeinflussung iiberhaupt ein 
Motiv oder gar das entscheidende Motiv genannt werden kann. 
Es konnen ganz andere Beweggriinde vorliegen, die den Moti
vaten motiviert haben. 

Ein gutes Hilfsmitte1 bei der Beurteilung dieser Verhiilt
nisse ist der Vergleich zwischen den Interessen des Motiventen 
und denen des Motivaten. Die Relationen zwischen diesen konnen 
in fiinf verschiedene Gruppen eingeteilt werden. Die Interessen 
beider konnen unabhiingig von einander sein. Sie konnen ein
ander ausschlieBen. Sie konnen einander ganz oder teilweise 
decken. Sie konnen neben einander laufen. Sie konnen verschie
den sein, aber die Moglichkeit enthalten, vereinigt zu werden. 
Wir sagen, Motivent und Motivat haben unabhtingige, entgegm
gesetzfe, gemeinsame, gleichlaulende oder gegenseitige Interessen. 

Hat nun der Motivat erkannt, daB die Interessen entgegenge
setzt sind und trotzdem einen fUr den Motiventen zweckdienlichen 
BeschluB gefaBt, ist es wahrscheinlich, daB der Motivent einen 
Machtzweck rea1isiert hat. 

Anders steht die Sache, wenn der Motivat einen fiir den 
Motiventen zweckdienlichen BeschluB faBt, nachdem er er
kannt hat, daB die Interessen unabhiingig, gleichlaufend, gegen
seitig oder gemeinsam sind. 

Bei gegenseitigen Interessen wird es oft vorkommen, daB 
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der Motivent, urn seinen Zweck :iu reaIisieren, selbst einen fur 
den Motivaten dienlichen Beschlull fassen mull. 1st dieser vom 
Motivaten veraniaJ3t, konnte man exakt von gegenseitiger Macht" 
ausiibung reden. In der Alltagssprache wird jedoch der Macht
begriH selten aullerhalb der Beschreibung einseitiger Beeinflus
sung gebraucht. 

Hat der Motivat dagegen erkannt, dall die Interessen un
abhiingig von einander, gleichlaufend oder gemeinsam sind, 
wird es meistens mem als schwierig sein zu erkennen, ob Macht 
ausgeiibt wurde. Auch in diesen FaIlen aber konnen die Gesell
schaftswissenschaften die fur den Motiventen dienlichen Be
schliisse des Motivaten relativ zu seinen Machtzwecken be
schreiben,~denn fiir sie kommt es mehr auf den Eink1ang der 
beiden Beschliisse als auf ibren Kausalzusammenhang an. Dieser 
Eink1ang ist fur die Ausiibung organisierter Wirksamkeit durch
aus notwendig, und insofern gesagt werden mull - auch 
ohne die Moglichkeit, dies exakt zu beweisen -, dall der Ein
klang bei der iiberwiegend grollen Mehrzabl von Beschliissen 
durch eine Zweckbeeinflussung hervorgebracht wurde, so mull 
festgestellt werden, dall fiir die Ausiibung organisierter Wirk
samkeit Macht geradezu irnmer notwendig ist. Konnen die 
Leiter ihre Untergebenen nicht beeinflussen, die fur die Reali
sation des Zweckes dienlichen Handlungen vorzunehmen, so ist 
das Ganze zum Milllingen verurteilt. Leiten bedeutet Macht 
ausiiben. Die eigentliche Leiterbegabung besteht in der Flihig
keit, die Beschliisse anderer zu beeinflussen. Haben die Leiter 
keinen .. Willen zur Macht", wird planmii.6ig organisierte Arbeit 
in einer Gese11schaft nicht moglich sein. 

Dies gilt von jeder okonomischen Wirksamkeit, am meisten 
vielleicht von der Produktion und der Sicherungswirksamkeit, 
die von den gese11scbaftlichen Organen ausgeiibt wird. 

Wenn die Machtausiibung trotzdem oft streng beurteilt 
und als unethisch bezeichnet wird, so ist daran wesentlich 
Mangel an exakter Sprachfiihrung schuld, und zwar weil das 
Wort "Gewalt" meistens synonym mit "Macht" gebraucht 
wird. Denn Gewalt hat auch eine zweite, exaktere Bedeutung, 
und Gedanken, die sich an diese kniipfen, farben auf den 
Macbtbegriff abo 

Diese zweite Bedeutung diirfte durch folgende Definition aus
gedriickt werden: Wenn jemand durch Einwirkung auf phy-
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sische Kausalglieder eine A.nderung in einem Zustand verursacht, 
desseu Aufrechterhaltung fUr einen anderen oder mehrere andere 
von Interesse ist, sagen wir, daB er in dieser sozialen Beziehung 
Gewalt ausgeiibt hat. 

Es folgt aus dieser Definition, daB der Gebrauch von Ge
walt in der Regel als eine antiokonomische Wirksamkeit 'gegen 
diejenigen Individuen bezeichnet werden muB, die Interessaten 
fUr den gestorten Zustand sind. Ein groBer Tell der ausgeiibten 
Schadenwirksarnkeit besteht aus Gewalthandlungen. Es ist 
demnach nicht erstaunlich, daB die Beurtellung des "Willens 
zur Macht" oft einen strengen Klang erhielt, well unwlllkiirlich 
an den Willen zur Gewalt gedacht wurde. 

Wird indessen der Begriff Gewalt in Obereinstimrnung 
mit der bier versuchten exakten Definition bestimrnt, so zeigt 
es sich, daB er mit dem Machtbegriff nicht identisch ist, sondem 
zu seiner Erganzung dient. Sowohl durch Gewalt als auch durch 
Macht wirken die Individuen auf einander. Bestehen die Ein
wirkungen aus physischen Kausalgliedem, die fUr Zustiinde, 
deren Aufrechterhaltung Un Interesse einzelner Individuen ist, 
schlidlich sind, so liegt Gewalt vor; bestehen die Einwirkungen 
aus Beeinflussung der Motivierung, liegt Macht vor. Gewalt 
kann indessen als Machtbestrebung ausgeiibt werden, denn die 
Erkenntnisse der Gewalthandlungen des Motiventen sind Moti
vitliten fiir die Motivaten. 

In einer Kulturgemeinschaft ist indeSSlln Gewalt ein sub
sidiares Machtrnittel. Es wird demnach nicht richtig sein, von 
einer Regierung, die eine Kriegserklarung abgibt, zu sagen, daB 
sie "zur Macht greift". Der exakte Ausdruck ist, daB sie sich 
zur Machtausiibung durch Gewalt entscheidet, well ihr andere 
Machtmittel zur Realisation ihres Zweckes fehlen, oder wei! sie 
davon ausgeht, daB Gewalt dienlicher sein wird als die anderen 
fur zur Verfiigung stehenden Machtrnittel. Die subsidiare Stel
lung der Gewalt in einer Kulturgemeinschaft wird vielleicht am 
besten durch die erotischen Beziehungen beleuchtet. Nur ein 
machtloser Bewerber greift zur Vergewaltigung. 

Die okonomische, ethische und moralische Beurtellung der 
'Gewalt wird letzten Endes abhlingig sein miissen von dem Ver
gleich zwischen den Interessen, denen sie schadet, und den 
Interessen, denen sie dient. Die Behandlung dieser Frage gehort 
in den politischen Tell der Okonomik. Hier geniigt es, daran zu 
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erinnem, daB die ·Machtausiibung durch Gewalt bei der Siche
rungsarbeit der Staatsorgane von den meisten fiir voll berechtigt 
gehalten wird. 

42. Wenn gegen den korperlichen Zustand eines Motivaten 
Gewalt ausgeiibt wird, so ist er gewohnlich imstande, die Ein
wirkung unmittelbar durch Schmerzempfindungen zu erkennen. 
Gewalt10se Machtbeeinflussungen dagegeri. bestehen meist aus 
unmittelbaren Einwirkungen auf das BewuBtsein des Motivaten. 
Besondere Kraft erhaIt aber die Beeinflussung, sobald es dem 
Motiventen gelingt, auch auf den Seelenzustand des Motivaten 
zu wirken. 

Einzelne Beeinflussungen werden sogar iiberwiegend emo
tionell erkannt. Indessen hat die Wissenschaft des Abendlandes 
sich nur in geringem Grade mit dem rein emotionellen Erkennen 
der Machtbeeinflussungen beschaftigt. Vielen erscheinen daher 
Machtbeeinflussungen der Gefiihle als _ etwas Geheimnisvolles 
und Mystisches. Es kann sogar vorkommen, daB einzelne Moti
vaten in ihnen bisweilen unmittelbare Einwirkungen aus einer 
hOheren Welt sehen. 

Eine Mitteilung kann indessen nicht emotionell erkannt 
werden. Bezweckt der Motivent, einen Motivaten zu einer be
stimmten Handlung zu beeinflussen, mull er daher entweder das 
BewuBtsein des Motivaten ganzIich verdrlingen, oder er muB die 
Beeinflussung durch eine Mitteilung ausiiben, die von dem Moti
vaten mental erkannt wird. Nun bewirken aber die Gedanken, 
welche die Erkenntnisse der Machtbeeinflussungen beschreiben, 
Gefiihlseindriicke, und die Motivaten sehen selten ein, daB diese 
nur das emotionelle Echo der Machtmitteilung sind. 1m Gegen
teil, sie denken in diesem Gefiihlsecho die Stimme ihres eigenen 
Instinkts zu Mren. FUr einen egoistischen Motiventen ist es 
daher oft zweckdienlich, seinen Mitteilungen eine solche Form 
zu geben, daB sie die stiirkst moglichen mittelbar emotio
nellen Motivierungen hervorrufen. Bisweilen kann dies leichter 
erreicht werden, wenn die Mitteilung einen besonderen Rbythmus 
hat. Die sichersten emotionellen Hilfswirkungen ruft der Moti
vent hervor, wenn er eine '41time Kenntnis des Trieblebens und 
des iibrigen Gefiihlslebens der Motivaten hat. Solche Kenntnis 
wird von tiichtigen Inserenten. Griindern. Maklem, Geschiifts
reisenden und Agenten fiir Spekulationsgeschiifte ausgenutzt. 



ebenso von Agitatoren, Verkiindem, Predigem und politischen 
Rednem und wurde rnit vielleicht uniibertroffener Meisterschaft 
von Napoleon Bonaparte angewandt. 

Wenn <;ler Motivent durch emotione11e Einwirkungen den 
Motivaten beeinfluBt, eine Handlung auszufiihren, ohne daB der 
Motivat sich bewuBt wird, die Wahl zu haben, wenn also der 
Motivent den Motivaten zu einer quasi-automatischen Hand
lung beeinfluBt, sagen wir, es liegt eine Suggestion vor. Wir 
konnen die Suggestion als unrnitte1bar bezeichnen. wenn sie 
durch unrnittelbare exnotionelle Beeinflussungen bewirkt wird, 
a1s rnittelbar, wenn der Motivent als Zwischenglied eine Mit
teilung anwendet. Selbst Massen konnen einer mitte1baren Sug
gestion· unterliegen; der Ausdruck "Massensuggestion" hat sich 
auch in der Alltagssprache und in dei:" Soziologie eingebiirgert. 

43. Die meisten Beeinflussungen geschehen dadurch. daB 
die Motiventen Mitteilungen an die Motivaten abgeben. Auch 
wenn das Mitgeteilte nur eine Beschreibung von Ereignissen ist, 
nur "Tatsachen" oder "Fakta" enthaIt, kann es auf den Be
schluB des Adressaten einwirken, denn der Erwagende faSt seinen 
BeschluB auf der Grundlage seiner Erkenntnisse, und jede neue 
Erkenntnis kann von Bedeutung sein. 

Dies gilt ganz besonders auf okonoxnischem Gebiet. Preise 
und MarktverhaItnisse variieren fortwiihrend. Ereignisse j eder 
Art konnen auf die labilen okonomischen Zustande einwirken. 
Dies hiingt damit zusaxnxnen, daB es der Zweck der okonoxnischen 
Wirksaxnkeit ist, den Erlordemissen der Zukunft zu begegnen, 
je nachdem sie aktuell werden. Kiinftige soziale Ereignisse 
kannen aber, wie oft hervorgehoben, nicht in Vorauszeit be
rechnet werden, jedenfalls nicht ohne gloBe Fehler. Jeder, der 
okonornische Wirksaxnkeit treibt, ist deshalb der Gefahr aus
gesetzt, daB die Ereignisse einen anderen Verlauf nehxnen, als er 
gedacht hat. So muB er fortwiihrend auf dem Posten sein, um 
moglichen Schadenwirkungen durch neue Beschliisse vorbeugen 
zu konnen. 

Nicht jede Wirksaxnkeit ist gleich abhangig von diesexn 
Zusaxnxnenspiel verschiedenartiger:.Ereignisse, deren Ganzheit 
den labilen akonomischen Zustand der Gesellschaft, die "Kon
junkturen", bildet. Auch ist es nicht in jeder akonomischen 
Wirksaxnkeit gleich moglich, durch augenblickliche Beschliisse 



die PHine den geanderten Verhiiltnissen anzupassen. Beispiel8-
weise werden Konjunkturiinderungen in der Landwirtschaft D)eist 
spater zu merken sein a1s in anderen okonomischen Wirksam
keiten; zugleich ist es aber in kaum einer anderen Wirksamkeit 
so schwierig, eine augenblickliche Umlage nach den neuesten 
Erfordemissen der Situation vorzunehmen. Den kontriiren 
Gegensatz bildet der Borsenerwerb. Dort werden aile halbe 
Stunde PHine geandert. Ein Telegranun kann .. Hausse" oder 
.. Baisse" bewirken. Die letzten Kursnotierungen konnen fiir 
Unziihlige Wohlstand oder Armut bedeuten. So ist an der Borse 
jede Nachricht ein Machtmittel. 1m richtigen Moment in einer 
gliicklich berechneten Form hineingebracht, kann sie im Verlauf 
von Minuten weitgehende Machtzwecke realisieren. Wer die 
Kunde von einem wirkungsreichen Ereignis zuerst bekommen 
hat, kann sein Gliick ausnutzen, um ein Vermogen zu verdienen, 
ehe die Konkurrenten Gelegenheit gehabt haben, die N euigkeit 
fiir ihre Erwiigungen zu verwerten. GroB~ Vermogen sind durch 
geschickte Ausnutzung von .. Privatnachrichten" erworben. Es 
ist indessen die unschatzbare Aufgabe der Presse, zu verhindem, 
daB die Kenntnis der Neuigkeiten das Monopol einzelner wird. 

Andererseits ist der Gebra uch der Presse eines der wich
tigsten Machtmittel ffir die Motiventen geworden. Die Zeitungs
telegranune beeinflussen die Borsen. Ihre Fiirbung der Neuig
keiten schafft jene unbestimmbare Ganzheit undurchdachter 
Gedanken, die unter der Bezeichnung .. die offentliche Meinung" 
zusammengefaBt werden. Ihre Leitartikel motivieren den Ge
dankengang der Allgemeinheit und der Geschiiftswelt. Ihre 
Oberschriften konnen entscheidend sein fiir Erfolg oder Niederlage. 

Die Macht, die durch die Mitteilung ausgeiibt werden kann, 
bedeutet fiir viele eine groBe Versuchung. Bedauemswert oft 
werden Geriichte und Unwahrheiten a1s Mittel zur Realisation 
okonomischer Machtzwecke verbreitet. 

Die Motiventen wirken iibrigens nicht nur durch die reinen 
Mitteilungen, die also aus einer mehr oder weniger wahrhaftigen 
und exakten Beschreibung von Ereignissen bestehen, sondem 
sie verwenden auch Mitteilungen, die den Motivaten eine Inter
essenbeschreibung vermitteln. Teils sind es ihre eigenen Inter
essen, die in der Mitteilung beschrieben sind, teils die der Moti
vaten, teils Interessatinteressen. Die meisten dieser Mitteilungen 
kOnnen in eine der folgenden Gruppen eingeordnet werden: 
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I) Die Drohung, eine Mitteilung, daB der Motivent eine 
Schadenwirksamkeit gegen den Motivaten oder einen, seiner 
Interessaten auszuiiben bezweckt, faIls der Motivat nicht einen 
bestimmten BeschluJ3 faBt. Am hliufigsten ist der Motivat ·selbst 
Adressat der Mitteilung, 

Die Drohung kann den Zweck haben, sowohl die egoistische 
als auch die altruistische Motivierung des Motivaten zu beein
flussen. ErfahrungsgemliB realisiert der Motivent seinenZweck am 
leichtesten, wenn er damit droht, irgend jemanden zu schlidigen, 
den der Motivat liebt oder gem hat. Eine soIehe Drohung wird 
aber gewohnlich als unmoralisch angesehen. 1st der Motivent 
Interessat fiir den Motivaten, kann er mit einer Schadenwirk
samkeit gegen sich selbst drohen. 

Die Schadenwirksamkeit, die demo Motivaten angedroht 
wird, kann in der Mitteilung mehr oder weniger deutlich be
schrieben sein. 'Oft wird mit Anwendung von Gewalt gedroht. 

2) Der Be/eM, eine Mitteilung des Leiters an den Unter
gebenen, in der eine Arbeit beschrieben wird, die der Untergebene 
als Teilnehmer der Wirksamkeit ausfiihren solI. 

3) Die Bitte, eine Mitteilung an einen Motivaten, daB ein 
bestimmter BeschluB, den dieser nach Ansicht des Motiventen 
fassen kann, fiir den Motiventen oder einen Interessaten von 
Interesse sein wird. 

4) Der Rat, eine Mitteilung an einen erwagenden Motivaten, 
die den BeschluB beschreibt oder bezeichnet, den der Motivent 
fiir den Motivaten erforderlich haIt. 

5) Der Vorschlag oder Antrag, die Mitteilung einer Idee zu 
einem BeschluB, gegeben in einer Form, die den Motivaten er
kennen lliBt, daB er als Beweggrund fiir ihn erdacht ist. Motivat 
ist derj enige, der den BeschluB fassen kann. 

J ede dieser Mitteilungen wird in allen sozialen VerhaItnissen 
gebraucht. Oft bezeichnet der Motivent selbst die Mitteilung 
als Drohung, Befehl, Bitte, Rat oder Vorschlag. 

1m Wirtschaftsleben werden auBerdem eine Reihe von Mit
teilungen gebraucht, die in anderen Beziehungen seltener An
wendung finden. Von Bedeutung fiir die okonomischen Grund
beziehungen sind folgende: 

I) Die Offeree, eine Mitteilung an bestimmt oder unbestimmt 
beschriebene Motivaten, in der ihnen der Motivent verspricht, 
eine bestimmte Handlung im Interesse eines Motivaten vorzu-

Keilbau. Ole Werlunplehro. 5 
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nehmen, falls dieser zuerst verspricht, selbst eine Handlung im 
Interesse des Motiventen auszufiihren. Die Offerte kann. aIs 
"bedingtes Versprechen" bezeichnet werden. Der Machtzweck 
des Motiventen wird in diesem FaIle gewohnlich realisiert, indem 
der Motivat "akzeptiert". Unter Akzept oder Annahme versteht 
man also eine Mitteilung des Motivaten an den Motiventen, in 
welcher er das in der Offerte beschriebene Versprechen abgibt.· 

2) Der Erjullungsanspruch, die Mitteilung des Promit
taten oder Interessaten eines Versprechens an den Promittenten, 
abgegeben zu dem Zweck, diesen zur Erfiillung zu beeinflussen. 
Diese Mitteilung wird oft aIs Rat, BefehI, Bitte oder Drohung 
gegeben. 

3) Der Ersatzanspruch, die Mitteilung des Promittaten 
oder Interessaten eines Versprechens, abgegeben zu dem Zweck, 
den Promittenten zu einer Hand!ung zu beei,nflussen, urn die 
Schadenwirkungen aufzuheben, die der Promittat oder ein 
Interessat dadurch erlitten hat, daB der Promittent sein Ver
sprechen nicht rechtzeitig erfiillt hat. 

4) Die Annonce, eine Mitteilung, in welcher der Motivent 
aussagt, daB er einen oder mehrere Dienste ausfiihren kann, 
die fUr bestimmt oder unbestimmt beschriebene Interessaten 
erforderlich sein konnen. Die Annonce hat den Zweck, die Inter
essaten zu motivieren, Offerten einzuliefern; selbst enthiilt sie 
kein Versprechen und kann nicht akzeptiert werden. Sie steht 
also auf der Grenze der reinen Mitteilung. 

44. In der Regel gelingt es den Motiventen nicht, mehr aIs 
einen kleinen Teil ihrer Machtzwecke zu realisieren. Oft genug 
gehen ihre Bestrebungim bei den Motivaten feh!. Wenn sie auch 
das BewuBtsein der Motivaten erreichen und als Beeinflussungen 
der Motivierung erkannt werden, so ist damit noch nicht 
gesagt, daB sie dem Motiventen auch niitzen. Nicht aIle Motivi
taten werden Motive. Es kommt sogar vor, daB die Erkenntnis 
des Motivaten, daB der Motivent ibn zu einem bestimmten Be
schluB beeinflussen will, ibn gerade zu dem entgegengesetzten 
BeschluB motiviert; der Motivat "reagiert oppositionell". 

Es wiirde zu weit gehen zu behaupten, daB der Machtzweck 
nur dann reaIisiert wiirde, wenn der Motivat selbst erkennt, daB 
die Beeinflussung das entscheidende Motiv fUr ibn war, urn einen 
dem Motiventen dienlichen BeschluB zu fassen. Wo ausge-
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sprochene Drohungen, Befehle, Bitten, Ratschliige oder Antriige 
vorli~gen, wird man jedoch diesem Kennzeieben oft foigen Mnnen. 
Bei den weniger offensiehtlichen Beeinfiussungen steht die Sache 
dagegen anders, denn gerade die geschiektesten Motiventen 
sueben ihre Beeinflussungen dann so unmerkbar wie mOg'lieb 
auszuiiben, wenn sie fUrchten, bei den Motivaten die oft stark 
gefiihlsbetonten oppositionellen Gedanken hervorzurufen. Wie 
bereits bemerkt, wird es daher nieht maglieb sein, exakt zu be
stimmen, wann Macht ausgeiibt worden ist. Wir befinden uns 
hier auf einem der vielen Gebiete, wo die Wissenschaft darauf 
verzichten muB, Gewillheit zu erreichen, und sich damit be
gniigen muB, die Grenzen der UngewiBheit zu bestimmen. 

Immer abel' gilt es festzuhalten, daB die Machtbeeinflussung 
niemals mehr ist als eine Motivitat, falls nieht Suggestion vor
liegt. Wie stark sie auch sei, der Motivat behMt ilnmer die Frei
heit der Wahl. Der Motivent kann ibm mit dem Tode drohcn, 
falls er nieht einen bestilnmten BeschluB faSt; dem Motivaten 
bleibt die Wahl, sieb zu beugen oder zu sterben. Machtausiibung 
und Freiheit sind keine kontradiktorischen Begriffsgegensatze. 

Nun zeigt aber die Erfahrung, daB die Individuen ihre Be
schIiisse als mehr oder weniger frei bezeichnen (vgl. Nr. 14). 
Eine Analyse dieser Beschreibung besagt jedoch nicht, daB der
jenige, der die Wahl als weniger frei bezeichnet, denkt, er 
habe keine BeschluBkraft, sondern daB er in diesen Fillen er
kennt, daB ein bestimmter BeschluB Schadenwirkungen haben 
w1irde. Erkennt also jemand bei der Wahl zwischen den Be
schIiissen A und Nicht-A, daB del' BeschluB A Sebadenwirkungen 
fUr ibn selbst oder irgendeinen Interessaten haben wird, so 
scheint ibm die Wahl weniger frei zu sein. In den meisten Fallen 
vielleicht ist die Ursaehe einfach die, daB die Wahl zu seinen 
eigenen friiher aufgesteJlt,m Zwecken in einer solehen Beziehung 
steht, daB diese geschiidigt wiirden, falls er einen bestimmten 
BeschluB nicht faSt. Die Ursache kann aber auch sein, daB ein 
anderes Individuum ibm mit einer Schadenwirksamkeit gedroht 
hat, falls er den BeschluB nieht faSt. 1m letzteren Falle wirkt 
die Beeinfiussung als eine "Beschriinkung del' pers6n1ichen 
Freiheit", wenn sie diese auch niemals VOllig aufheben kann. 

Mit Hille diesel' Beschreibung glauben wir den Begriff "so
ziale Freiheit" bestimmen zu Monen, del' von grundlegender 
Bedeutung fUr den politischen Teil der Okonomik ist. Wir be

;* 
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zeichnen eine Wahl zwischen zwei Beschliissen als sozial un/rei, 
wenn der Motivent dem Motivaten mit einer Schadenwirisam
keit gegen ihn selbst oder irgendeinen seiner Interessaten droht, 
falls er einen bestimmten BeschluB nicht faBt, und der Motivat 
erkennt, daB der Motivent die Mittel hat, seinen eventueUen 
Drohzweck zu realisieren. Liegt keine derartige Drohung vor, 
bezeichnen wir die Wahl als sozial /rei: 

Wird diese Beschreibung als richtig erkannt, so kann die 
Beziehung zwischen Machtausiibung und Freiheit in folgendem 
Satz zusammengefaBt werden: Machtbestrebungen kOnnen die 
persanliche Freiheit niemals aufheben; der Motivat wird sie 
aber dann als eine Beschrlinkurigseiner Freiheit bezeichnen 
kannen, wenn der Motivent Drohungen ausspricht, deren Durch
fiihrbarkeit er als wahrscheinlich erachtet. 

45. Wenn Motivent und Motivat gemeinsame oder gegen
seitige Interessen zu haben denken, werden sich die sozialen Be
ziehungen zwischen ihnen meist zu einer Ganzheit von Wechsel
wirkungen gestalten. SoU in diesem FaUe ein BeschluB gefaBt 
werden, so wird gewahnlich ein Tell der Erwagungen gemeinsam 
stattfinden. Wir sagen, es werden Verhandlungen gefiihrt. 1st 
das Resultat ein gemeinsamer BeschluB, sagen wir, es ist eine 
Alwell. zustande gekomrnen. 

Synonym mit Abrede werden oft die Fachworte "Kontrakt" 
und "Vertrag" gebraucht. In der internationalen Gescbiifts
sprache scheint dagegen die Bezeichnung Kontrakt denj enigen 
Abreden vorbehalten zu sein, die eine Ganzheit gegenseitiger Ver
sprechen enthalten. Dieser Sprachgebrauch ist wenigstens exakt. 
In der Rechtswissenschaft aber ist der Kontrakt oft als die 
Ganzheit dessen definiert worden, iiber das beide Parteien 
sich geeinigt haben. Das rechtlich Interessante am Kontrakt 
ist indessen inuner dasjenige, iiber das die Parteien sich nicht 
geeinigt haben. Ebensowenig zutreffend ist die Definition des 
Kontraktes als Ganzheit von Offerte und Akzept, well diese 
Definition, genau analysiert, auf der Voraussetzung beruht, daB 
der Kontrakt in einer bestinunten Weise entstanden ist. 

Die Verhandlungen bestehen oft aus einem Spiel gegen
seitiger Machtbestrebungen. Die meiste Aussicht, bestinunende 
Motiventen zu werden, haben tells die Individuen mit der groBten 
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Fabigkeit und Obung im Verhandeln, teils die Individuen in den 
starhten Machtstellungen. 

Fiihrt jemand Verhandlungen fiir einen anderen, nennen wir 
ibn Verweier oder Repriisentanten eines Verwetenen. Hat die 
andere Partei die Mitteilung erhalten, daB der Vertreter auch 
den BeschluJ3 fur den Vertretenen fassen kann. sagen wir. er hat 
dessen VoUmacht erhalten. 

Die Einrichtung der Vertretung ist bei den meisten groBeren 
Organisationen durchaus notwendig. Sie ermoglicht eine weit
gehende Kumulation der Machtstellungen, denn dadurch, daB 
einer und derselbe eine groBe Anzahl anderer vertreten kann; 
wird er in stand gesetzt. sich bis zu einem gewissen Grade die 
Ganzheit der Machtstellungen aller dieser anderen nutzbar zli 
machen. So haben es einige wenige initiativereiche Geschaft!r 
leute erreicht, sich als Ausiiber einer groBen Anzahl von Voll
machten die Kontrolle uber einen wesentlichen Teil der Pro
duktionswirksamkeit in den Vereinigten Staaten zu verschaffen. 
Die Entwickiung, die hier stattgefunden hat. ist von Lauritz 
Birck als "Machtkonzentration des Kapitals" bezeichnet worden. 

46. Wenn jemand in der Wildnis okonomische Wirksamkeit 
triebe, konnte er sich darauf beschranken, seine Eigeninteressen 
zu erwagen. Die Menschen, die in Gemeinschaften leben. wiirden 
mit einem solchen okonomischen Solipsismus zu kurz kommen. 
Sie konnen ihre Zwecke nur durch eine Reihe sozialer Beziehungen 
realisieren. Wollen sie sich Hoffnung auf Erfoig machen. mussen 
sie die Eigeninteressen fortwahrend mit Fremdinteressen ver
gleichen. um als Motiventen auftreten zu konnen. wenn es sich 
zeigt. daB gemeinsame oder gegenseitige Interessen vorliegen. 
Wirksamkeiten, die organisiertes Zusammenwirken mehrerer 
Teilnehmer edordern. konnen uberhaupt nur zustande kommen, 
wenn Gemeinsamkeit oder Gegenseitigkeit von Interessen vor
liegt - vorausgesetzt, daB niemand imstande ist, durch Gewalt, 
Drohung. Suggestion oder unwahrhaftige Mitteilungen andere, 
die nicht Zweckinteressaten sind. trotzdem zur Teilnahme zu 
bewegen. 

Hieraus folgt, daB die Gesellschaft okonomisch durch ein 
Netz von Kontrakten verbunden ist. So gehoren die Versprechen 
zu den wichtigsten mentalen Hilfsmitteln der okonomischen 
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Wirksamkeit. An sie kniipfen sich auBerordentlich starke In
teressen. 

Vor allen anderen hat nun der Promit.tat ein Interesse 
daran. daB ein Versprechen gehalten wird. Du braucht ibn aber 
nicht in Gegensatz zum Promittenten zu bringen. denn dieSer 
hat in den meisten Flillen starke Eigeninteressen an der Er
fiillung. Erstens wird er inder Regel einen Versprechensbruch 
als bOse oder unethische Handlung ansehen; begeht er ibn trotz
demo wird dies Unlustgefiihle bei ibm erregen. er wird .. be
reuen". was ersichausErfahrungschon in Vorauszeit dcmken kann. 
Zweitens hat er Interesse daran. daB andere erfahren Sollen. daB 
er sein Versprechen haIt. weil er sonst Gefahr liiuft. daB seine 
Annoncen und Offerten ihren motivierenden Einflu6 verlieren 
und seine soziale Stellung geschiidigt wird. 

Aber nicht nur die beiden Parteien. sondern alle Mitglieder 
der GeseUschaft haben Interesse daran. daB die Versprechen ge
halten werden. Denn diese bilden eine soziaIe Voraussetzung fiir 
das iikonomische Zusammenwirken. und wiirden sie nicht regel
m1i6ig erfiiIIt. wiire es sinnlos. Versprechen abzugeben. 

Die wirtschaftliche Notwendigkeit der Versprechen I1i6t 
sich auf den Zukunftscharakter aller iikonomischen Wirksamkeit 
zuriickfiihren. Wer einen wirtschaftlichen Zweck aufstelien 
will. muB bis zu einem gewissen Grade die Zukunft erkennen 
kiinnen. Dies verursacht keine prinzipielle Schwierigkeit. wenn es 
sich urn die physischen KausaIgIieder handelt. denn diese sind 
dem mentalen Vorauserkennen monokausaI bestimmt. Die 
menschlichen Beschliisse dagegen kiinnen in Vorauszeit nur 
aIternativ erkannt werden. Alternative Erkenntnisse aber sind 
eine unsichere Grundlage fiir die Aufsteliung von Zwecken und 
die Ausarbeitung von Pl1inen. Kiinnen dagegen die Erwiigenden 
und PlanIegenden davon ausgehen. daB die Versprechen ge
haIten werden. so kiinnen sie die Erfiillungsbeschliisse aIs mono
kausaI bestimmt betrachten. Aus dieser Erkenntnis heraus 
kiinnen die wirtschaftlichen Leiter bestrebt sein. die Realisation 
ihrer Zwecke zu .. sichern". indem sie versuchen. die Individuen. 
deren Dienste fUr die ZweckreaIisation erforderlich sind. zu dem 
Versprechen zu beeinflussen. diese erforderlichen Beschliisse zu 
fassen. Wo die in Frage kommenden Fachleute nicht Skiaven 
sind oder in iiuBeren ZwangsverhaItnissen stehen. kann die 
Leistung futureller Dienste nur auf diese Weise gesichert werden. 



- 71. -

Diese Erkenntnisse haben es mit sich gebracht, daB es in 
den lneisten Gesellschaften Gewohnheit und Moral geworden ist, 

. daB Versprechen soweit wie moglich gehalten werden miissen. 
Mit einem bildlichen Ausdruck lieEe sich sagen, es sei das erste 
Gebot auf der sozialokonomischen und nicht nur auf der juri
stischen Moraltafel: "Du sollst deine Versprechen halten". 

Wenn jemand denkt, daB ein anderer seine Versprechen 
halten will, bezeichnen wir diesen Gedankengang a1s Verlrauen. 
Geht das Versprechen darauf aus, einen okonomischen Zweck 
zu rea1isieren, sagen wir, daB der Promittent bei den Individuen, 
die Vertrauen zu ibm haben, Kredit genieEt. Die Zeit bis zu der 
verabredeten Erfiillung eines wirtschaftlichen Versprechens nen
nen wir die Kreditzeit, den verabredeten Zeitpunkt der Erfiillung 
VerjaUzeit. 

Wird der Kreditbegriff in dieser oder iihnlicher Weise be
stimmt, so ist ersichtlich, daB fast jedes wirtschaftliche Zusam
menwirken in der Gese11scbaft auf dem Kredit beruht, daB der 
Kredit daher ein sozialokonomischer Grundbegriff ist, und daB 
man von jeder Gese11schaft, die organisierte okonomische Wirk
samkeit treibt, sagen mnB, sie hat eine Kreditwirtschajt. Ein 
guter Kredit bezeichnet die typische okonomische Machtste1lung; 
ein hoch entwicke1tes und fest begriindetes Vertrauen mit zweck
dienlichen Kreditorganisationen ist das Merkmal der okono
mischen Kultur einer Gese11schaft. 

In den meisten Gese1lschaften erkennen auch die Leiter, 
daB es im gemeinsamen Interesse alIer Gese1lschaftsmitglieder 
a1s Ganzheit gedacht liegt, daB die Versprechen gehalten werden 
und der Kredit gewahrt wird. Suchen sie durch genere1le Be
einflussungen der einen oder anderen Art die Mitglieder zu moti
vieren, ihre Versprechen zu halten, liegt schon eine Art Rechts
ordnung vor. Werden den Adressaten und Interessaten der Ver
sprechen organisationsmaBige Machtmittel zur Verfiigung ge
ste1lt, sagen wir, ihre Anspriiche genieBen Rechtsscnu" und be
zeichnen diese dann a1s Recnte. Mit den Romem sagen wir, daB 
ein Versprechen, das ein Recht bewirkt, dem Promittenten eine 
obligatio juris, ein Versprechen, das diese Wirkung nicht hat, 
ibm eine obligatio naturalis auferlegt. Wir nennen einen Promit
tenten, der eine obligatio juris hat, einen Debitor; den Inhaber 
eines Rechts bezeichnen wir a1s Kreditor. 
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47 .. Unter einer Organisation verstehen wir die Ganzheit 
von Teilnebmem an einer organisierten Wirksamkeit (Nr. ·I9). 
In jeder Organisation besteht eine groBere oder kleinere An
zahl von Machtverhaltnissen. Die Leiter realisieren mehr oder 
weniger vollstandig den Machtzweck, ihre Untergebenen zu be
einflussen. In .groBeren Organisationen entstehen auch Macht
verhaltnisse zwischen den verschiedenen Organen.. Wir nennen 
diejenigen Machtverhaltnisse O1'ganisationsmapig, die ihren Ur
sprung in einem BeschluB die Organisation der Wirksamkeit 
betreffend oder in einer entsprechenden Gewohnheit haben. Sie 
sind aber kaum in irgendeiner Organisation die einzigen. Es 
entstehen fortwlihrend Machtverhaltnisse, die relativ zu den 
Organisationsbeschliissen zufallig sind. Die eigentliche M,tcht 
wird nicht immer· von den Leitern ausgeiibt. So wurde das 
romische Reich von den Sklaven seiner Kaiser beherrscht und 
Frankreich von den Maitressen seiner Konige. 

Wer auchimmer die organisationsiniiBigc Macht ausiibt, 
stets sind es doch lebende Menschen, denn die Organisation als 
gedachter Begriff, ?ls eine von ihren Teilnebmem verschiedene 
Einheit, als eine Institution, kann keine Wirksamkeit ausiiben 
und nieht Motivent sein. Die institutionellen Zwecke werden 
nicht von ihr, sondern von ihren Leitem aufgestellt. 

Dagegen kann die Institution in vielen Beziehungen als 
Interessat bezeichnet werden, denn viele Beschliisse sind durch 
den Gedanken motiviert, fUr das Gedeihen einer Institution oder 
fUr institutionelle Zwecke dienlich zu sein. Gerade die Neigung 
der meisten Leute, sich die Institution als eine Personiflkation, 
als ein selbstandiges Gesamtwesen zu denken, berechtigt in vielen . 
Fallen doppelt dazu, sie eben als Interessat zu bezeichnen. 

Eine Organisation, die alle Individuen innerhalb bestimmt 
abgegrenzter Gebiete der Erdoberfliiche umfaBt, und deren 
Leiter nieht anerkennen, in irgendeinem untergeordneten Ver
haltnis zu jemandem zu stehen, der nicht der Organisation an
gehort, nennen wir einen Staat. Die Macht, die von den Leitem 
eines Staates ausgeiibt wird, bezeichnen wir als ImplJ1'ium oder 
Hll1'I'schaft. Individuen, die von der Organisation umfaBt werden, 
heiBen Staatsangehiirige. 1st der oberste Leiter keinem anderen 
in irgendeiner Beziehung untergeordnet, so nennen wir ihn 
AUeinhlJ1'l'schlJ1' und sagen, der Staat ist nach dem Prinzip der 
F",stensouvlJ1'anittit organisiert. Sind zwischen dem obersten 
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Leiter und griiBeren oder kleineren Gruppen von Staatsange
hiingen gegenseitige Macbtverhiiltnisse organisiert, sagen wir, 
der Staat ist nacb dem Prinzip einer VolkssoulJe1'iinitat organi-
siert. . . 

Eine Mitteilung von demjenigen Staatsorgan, das nach demo 
Organisationssystem diese Macbt ausiiben soil, an die Staats
angehiirigen, abgegeben zu dem Zweck, we Motivierungen 
generell zu beeinflussen, nennen wir ein Gesetz. Werden die 
Machtzwecke des Staatsorgans rea1isiert, sagen wir, das Gesetz 
wirkt .oder ubt Wirkungen aus. Die Schwierigkeiten, welcbe die 
Entscheidung, ob Macht ausgeubt worden ist, fast unmiiglich 
macben, verhindem in den meisten Fillen eine exakte Ent
scheidung der Frage, ob die Gesetze Wirkungen ausgeiibt haben 
(vgl. Nr. 44). 

Heutzutage stellen die Leiter des Staates gewohnlich den 
Zweck auf, daB nur Staatsorgane den Staatsangehiirigen Rechts
schutz leisten sollen. Aucb den Gebraucb der Gewalt suchen sie 
mit gesetzlicben Ausnahmen den Staatsorganen vorzubehalten. 
Werden diese Zwecke rea1isiert, sagen wir, der Staat hat Rechts
monopol und GewaUmonopol. Die Rechte werden in diesem Falle 
mit den staaUicb geschiitzten Anspriicben identisch,. und die 
Gewaltausiibung wird in den ,okonomischen Beziehungen im 
wesentlicben darauf bescbriinkt, ein Glied in der staatlichen 
Wirksamkeit zur Sicberung des Kredits und zur Realisation der 
iibrigen wirtschaftlichen Staatszwecke zu sein. Besonders in' 
Staaten, in denen beide Monopole durcbge£iihrt sind, werden 
die Gesetze und die staatlich geschiitzten Gewohnheiteri zu 
wirkungsreichen Beeinflussungen. 

Die Gesetzgeber suchen unter anderem ihre Zwecke durch 
die gesetzliche Mitteilung zu realisieren, daB bestimmte Hand
lungen der Staatsangehiirigen eine bestimmte Wirksamkeit von 
seiten eines oder mehrerer Staatsorgane hervorrufen werden. 
Einzelne Handlungen werden geradezu geboten. Die anderen 
konnen zu einer der drei folgenden Gruppen hinge£iihrt werden: 

I) Die approbie1'ten Handlungen, die von deli Staatsorganen 
gescbiitzt werden. 

2) Die reprobie1'ten Handlungen, deren Aus£iihrung nacb 
dem Gesetz die Wirkung haben kann, daB die Staatsorgane eine 
antiiikonomische Wirksamkeit gegen den Ausiiber vornehmen. 
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3) Die toleFierten Handlungen, ~e keine gesetzlich bestimmten 
Wirkungen hervorrufen. 

Wrr unter1assen es nicht, ausdriicklich zu betonen, daB wir 
die bier besprochenen Begriffe nur in der Ausdehnung behandelt 
haben, die fUr unsere Beschreibung der beejnflu8ten Motivie
rungen notwendig war. Ihre weitere Entwicklung gehOrt der 
Soziologie und der Rechtswissenschaft an. 

48. Zu den wirkungsreichsten Beschliissen gehoren die, 
welche die Leiter mit den Organisationen a1s Interessaten fassen. 
und unter diesen wieder die Herrscherbeschliisse, die mit dem 
Staat a1s Interessat gefa8t werden. 

Bei den Erwiigungen, die den organisationsiniilligen Be
schliissen vorausgehen, machen sich im graBen und ganzen die
selben Motive geltend wie bei den Erwiigungen, die den indivi
duellen Beschliissen vorausgehen. Es besteht bier aber ein 
Unterschied, der sich am deutlichsten bei der Wertung zeigt. 
Die. organisationsmiiBigen Beschliisse werden gefa8t, well sie 
fUr die Organisation erlorderlich sind. Sie werden also in 
deren Interesse gefa8t. Sie sind unmittelbar altruistisch 
motiviert. Mittelbar konnen sie egoistisch motiviert sein. 
Es wird aber gewohnlich die Forderung an die Leiter ge
stellt, daB die mittelbar egoistischen Motive so wenig wie 
m6glich auf we organisationsmiiBigen Beschliisse einwirken 
sollen. 

Ein Alleinherrscher oder ein Alleinleiter einer okonomischen 
Wl£ksamkeit faBt die organisationsmiiBigen Beschliisse selbst. 
Die Erkenntnis anderer kann auf diese Beschliisse nur durch 
Beeinflussung seiner Motivierung einwirken. Oft hat die sage
lllIlIllte Etikette verlangt, daB Mitteilungen an den Alleinherrscher 
nur in bestimmten Formen wie Bitten, Ratsch1age und Antriige 
gegeben werden durlten. 

Wo die Volkssouveriinitat durchgefiihrt ist, sind dagegen 
verschiedene Systeme gemeinsamer sozialer Erw3gtmgen rea1i
siert, die den Staatsbeschliissen vorangehen sollen. So werden 
Antriige eingereicht, Verhandlungen gefiihrt und Beschliisse 
gefaBt von einer Reihe von Individuen, die in der Zusammen
arbeit a1s Staatsorgane auftreten. 

Von besonderer Bedeutung fUr die Wutschaftslehre ist 
jenes System der Aufstellung okonomischer Zweckbeschliisse 
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durch die leitenden Staatsorgane. <las urspriinglich in England 
entwickelt wurde undin den meisten ab~dlandischen Staaten 
angewandt wird. In diesem System wird die Ganzheit der iiber
geordneten okonomischen, Zweckbeschliisse fUr die staatlichen 
Wrrksamkeiten, di~ von' den zustlindigen Organen fUr eine be
stimmte Periode gefaBt werden, mit den Fachworten Budget, 
HaushaU oder Etat bezeichnet. Die Beschreibung. der Moti
vierung dieser Beschliisse bildet einen Hauptabschnitt in dem 
Tell der Okonomik, der, .. Finanzwissenschaft" genannt wird. 
Die Lehre von den okonomischen' Staatsbeschlikn muB daher, 
auf sie verwiesen werden. Hier wollen wir, indem wir die staats
rechtlichen Organisationsformen als bekannt voraussetzen,' nur 
andeuten, wie die Budgetbehandlung in unserem Beschreibungs
system darzustellen ist. 

Die Vorbereitung des Budgets ist wohl in allen Llindern 
Sache der Zentralverwaltung. Diese untersucht die Erforder
nisse, die der Staat im kommenden Budgetjalrr voraussichtlich 
haben wird. J edes Staatsorgan teilt ihr seine Erlordernisse mit. 
Die Erwligung geht vor sich, tells indem man die Erfordernisse 
untersucht, die sich in friiheren Budgetjahren geltend machten, 
tells indem man Erkenntnis der Erfordernisse zu gewinnen sucht, 
die fUr das kommende Budgetjalrr neu sind. Das Finanzmini
sterium vergleicht die eingegangenen Beschreibungen der Er
fordernisse mit der Ganzheit von Leistungen und Diensten, die 
im kommenden Budgetjalrr fUr die Interessen des Staates ge
braucht werden konnen und verteilt sie auf die angemeldeten 
Erlordernisse nach einer Wertung ilrrer Bedeutung fUr den Staat 
als Interessaten. AIle Ideen zu Beschliissen werden zu einer 
Ganzheit, der Budgetvorlage, gesammelt, die der Regierung 
vom Finanzminister zur gemeinsamen Beratung vorgelegt wird. 
Nachdem sie bier einer gesammelten Bearbeitung unterworlen 
worden ist, wird sie vor dem Parlament eingebracht. Beigelegt 
wird gewohnlich eine Beschreibung der Beweggriinde und Gegen
griinde, die von Finanzministerium und Regierung erwogen 
und gewertet wurden. Ihre besondere Form erhaIt diese Be
griindung dadurch, daB sie in Nachzeit zu Wertung und Be
schluB des Finanzministeriums beziehungsweise der Regierung, 
jedoch in Vorauszeit zu den Erwligungen des Parlamentes 
niedergelegt wird. 

1m Parlament wird die Budgetvorlage von den Repriisen-



tanten der Wiihler behandelt. Sie wird also von Individuen er
wogen, die voraussichtlich in bezug auf andere pers6nliche' und 
sachliche Interessen werten als Regierung und Finanzministerium. 
Einzelne Parlamente lassen· das ganze Budget zuerst von einem 
AusschuB von Sachverstandigen erwiigen, andere verteilen die 
einzelnen Abschnitte unter verschiedene standige Facbausschiisse. 
Wie nun diese ·parlamentarische Vorbereitung auch angeordnet 
ist, zuletzt wird das Budget rnehr oder weniger eingehend von 
dem Parlament selbst in miindlichem Gedankenaustausch be
handelt. In den Aussprachen treten gewiihnlich einzelne Re
priisentanten als Wortfiihrer fUr die Beweggriinde, andere fUr 
die Gegengriinde ein. J eder Vorschlag wird vom Leiter der Ver
handlung den Repriisentanten in einer solchen Form vorgelegt, 
daB sie die Wahl haben zwischen dem BeschiuB A und dem Be
scbluB Nicht-A oder zwischen den Beschliissen A und B. Jeder 
Repriisentant teilt dem Leiter seine Wahl mit. Als BeschluB 
der Versammlung wird diejenige Wahl anerkannt, die von einer 
Mebrheit der Repriisentanten getroffen ist. In einzelnen National
versammlungen erhalten jedoch die positiven Beschliisse erst 
dann Geitung, wenn sie in einem zusammenfassenden Ganzheits
beschluB wiederholt worden sind. 

Der Zweek des Budgets ist, daB es auf die iikonomischen 
Beschliisse der Staatsorgane in dem Budgetjahr rnotivierend ein
wirken soli. Einige Budgetbeschiiisse sollen als monokausal 
motivierende iibergeordnete Zwecke wirken. Andere lassen den 
Leitem der verschiedenen Staatsorgane mehr oder weniger in
dividuelle BeschiuBfreiheit. Sie sind "Grenzbescbliisse". In der 
Wortbildung der Willenstheorie kann dies so ausgedriickt werden, 
daB die Budgetbeschliisse den "Staatswillen" binden, aber bei 
den verschiedenen Gruppen von Beschliissen in verschiedenem 
Grade. Es ist Aufgabe der Finanzwissenscbaft, zu unter
suehen, in welchem Grade die verschiedenen Budgetbeschliisse 
den Zweek haben, motivierend zu wirken, und in welehem Grade 
es sieh in Naehzeit erweist, daB die budgetmii.Bigen Machtzwecke 
realisiert worden sind. 

Aus der hier gegebenen Beschreibung geht hervor, daB die 
Budgetbehandlung eine vollstandige Analogie zu den pers6n
lichen Erwiigungen bildet, die dem individuellen BeschluB voraus
gehen. Die Formen der Budgetbehandlung haben sich jedoch 
nieht nach dieser Analogie entwickelt. Sie sind unter politischen 



Reibungen und politischen Kiimpfen zustande gekommeh. Wenn 
abet die Budgetbehandlung sich noch immer behauptet, und zwar 
trotz der unvollkommenen Einsicht, die viele der beschlieBenden 
Individuen in diese Dinge haben, so ist sicherlich die Ursache 
die, daB wir in der Budgetbehandlung eine logische Erweiterung 
der naturbestimmten Formen menscblicher Motivierung und 
menschlicher Zweckbeschliisse auf das soziale Gebiet hiniiber 
erblicken kiinnen. 

49. Die Beschreibung, die im sechsten und siebenten Kapitel 
gegeben ist, kann kurz so zusammengefaJ3t werden: 

Okonomische Wirksamkeit wirdgetrieben, um die recht
zeitige Erfiillung der kiinftigen Erfordernisse zu ermiiglichen. 
Die AufsteIlung iikonomischer Zwecke erfordert daher eine Er
kenntnis in der Gegenwart von Ereignissen in der Zukunft. Weder 
Sinnesempfindungen noch Gefiihlseindriicke kiinnen aber - von 
vereinzelten, iikonomisch bedeutungsIosen F1illen abgesehen -
Erkenntnis der Zukunft geben. Kein iikonomischer Zweck kann 
daher ohne Gedankenarbeit aufgestellt werden. Jeder iikono
mische ZweckbeschluB ist unmittelbar mental motiviert. 

Die wichtigsten mentalen Hilfsmittel, die zu dieser Gedanken
arbeit gebraucht werden, sind die bewuBte Erinnerung und das 
Kausalpostulat. Durch die Erinnerung wirken Eindrucksgefiihle, 
Triebe, Begierden und Auswirkungsgefiihle auf die mentale Er
wiigung ein. Die Gefiihle sind aber nicht die einzigen mittelbaren 
persiinlichen Motive. Die Erkenntnis von Anlagen, Lebenszielen 
und frillier aufgestellten Zwecken spielt mit hinein, und die Idee 
rum BeschluB wird oft rum Gegenstand ethischer Beurteilung. 

AuBerdem sind die Individuen Beeinflussungen ausgesetzt. 
Diese sind teils zufillig, teils zweckbestimmt. Sie treffen teils 
ausschlieBlich die mentale Erwiigung, teils auch unmittelbar oder 
mittelbar die Gefiihle. Sie treten in einer Reihe verschiedener 
Formen hervor. Yom Gesichtspunkt der beeinflussenden In
dividuen aus werden die zweckbestimmten Beeinflussungen am 
leichtesten mit Hille des Machtbegriffes beschrieben. Die Macht
lehre bildet daher einen Abschnitt der Theorie von den beein
fluBten Okonomischen Zweckmotivierungen. 

Die Arbeit des Durchdenkens und Vergleichens von Motiven 
und Antimotiven wird mehr oder weniger eingehend ausgefiihrt. 
Einige Individuen fassen ihren BeschluB in einem Augenblick; 



Hamlet brauchte die wichtigsten Monate seines Lebens zu einer 
einzigen Erwagung. 

Die Beurteilungen der verschiedenen Motivitiiten und die 
Vergleiche zwischen Motiven und Antimotiven geschehen durch 
Wertungen des Erwagenden. So miissen wiI den BegriH der 
Wertung entwickeIt haben. ehe wir die Behandlung von Moti
vierung und BeschluB vollfiihren konnen. 



· Achtes Kapitel. 

Vergleich mit der allgemeinen Lehre. 

50. Ein Vergleieh zwischen den Ergebnissen, zu denen wiT 
bei unserer Beschreibung gekommen sind, und der allgemeinen 
Lehre von den Ursachen der okonomischen Handlungen diirfte 
fiir unseren Zweck von Interesse sein. Ein solcher Vergleich wird 
die angewandte Methode beleuchten und den Unterschied zwischen 
ihr und der allgemeinen Methode der modemen Okonomik klar
stellen. 

Dieser Unterschied besteht nieht nur in unserem Versuch 
einer strengen Durehfiihrung der Grundsatze einer exakten Be
schreibung; er zeigt sich aueh in der Wahl des Verfahrens. 

Naeh der gewohnlichen Methode beginnt man systematisch 
riehtig mit einer Darstellung der einfachsten Ereignisse und Be
schlusse, die voraussiehtlieh okonomische Bedeutung haben, und 
versueht, ihre Beziehungen gesetzma.Big festzulegen. Hierbei 
stoBt man bekanntlich auf die Schwierigkeit, daB die Zustande 
und 50zialen Verhii.ltnisse, die vorliegen mussen, damit diese ein
fachsten Ereignisse vor sich gehen und diese einfachsten Be
schlusse gefaBt werden konnen, in der Welt der Wirklichkeit 
nieht nachzuweisen sind. Der Zusammenhang, der mit Hille 
des Kausalpostulats besc)uieben wird, ist eine "conjunctio 
omnium rerum", und die einfachsten Zustande und Verha.Itnisse 
empfangen Einwirkungen von den komplizierteren und werden 
dadurch abgeandert. Wer sie unmittelbar beschreiben will, muB 
daher von allen Einwirkungen der komplizierteren Ereignisse 
der Wirklichkeit absehen, was nor bei mentaler Beobachtung 
moglich ist. Die Definitionen und Gesetze, die bei der Beschrei
bung dieser gedachten einfachsten Zustande und Beziehungen 
gefunden sind, konnen zwar exakt formuliert werden; Geltung 
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erhalten sie aber nur fur die Gedankenwelt, die sie beschreiben. 
Will man von ihnen aus zu einer Beschreibung des wirldichen 
OkoDomischen Lebens gelangen, muJ3 man folglich - nachdem 
die einfachsteD Abstraktionsgesetze formuliert sind - bei neuer 
mentaler Beobachtung die ausgeschalteten Einwirkungen eine 
nach der anderen wieder einfUgen, urn die Abli.nderungen fest
zustellen, welche di~ Gesetze erleiden miissen, wenn sie dadurch 
nicht ihre Geltung verlieren soileD. Dieses Ver£ahren hat von 
Wieser, der in seinem bedeutenden Systemwerk die Methode 
vielleicht mit klarerem BewuJ3tsein angewandt hat als irgend
ein anderer, als dasSystem der abnehmendenAbstraktionbezeichnet. 

Die Schwierigkeit des Verfahrens besteht darin, daB fort
wahrend von Gesetzen deduziert wird, die in dem MaBe ihre 
Geltung verlieren, wie die Deduktion auf neue kompliziertere 
Zustiinde und Beziehungen iibertragen wird. Das System kann 
auJ3erdem fast unmiiglich ganz durchgefiihrt werden, da dies eine 
naliezu iibermenschliche Kenntnis aller der Einwirkungen. die 
sich geltend machen konnen, voraussetzen wiirde. 

Trotzdem wiirde das System zweckdienliche Resultate fUr 
eine Beschreibung des okonomischen Lebens geben kiinnen. so
fern alle IndividueD, wenn sie denselben Zustlinden und Ver
hiiltnissen gegeniibergestellt waren, immer dieselben Beschliisse 
faBten, denn in diesem Fall wiirde eine Beschreibung der ab
strahierten Beziehungen auch eine Beschreibung eventueller 
Zustlinde uDd Ereignisse in der Welt der Wirklichkeit geben. 
Aber die Beschliisse fallen verschieden aus. Selbst in wohl
bekannten Situationen Mnnen sie oft ganz unerwartet und tiiricht 
motiviert sein. Um die Abstraktionsgesetze finden zu kannen, 
muO daher nicht nur von den Einwirkungen abgesehen werden, 
die ihre Ursachen in den komplizierteren Verhiiltnissen haben, 
sondem den gedachten einfachen Situationen muD auch ein 
gedachtes unkompliziertes Individuum gegeniibergestellt werden, 
das keine Fahigkeiten hat, den Forschem irgendwelche Ober
raschungen zu bereiten. Dieses gedachte Individuum wird ge
wohnllch "homo oeconomicus" genannt. 

Nun steht method.isch gesehen durchaus nichts im Wege, 
ein gedachtes Wesen genau mit den Eigenschaften, die man 
wiinscht, auszustatten. So lieOe sich eine vollkommen exakte 
sozialokonomische Wissenschaft von einem "homo christianus" 
entwickeln, der bei jedem BeschluO Christi Geboten folgte, der 
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aIles, was er erworben hlitte, an die 'Armen gabe und von egoi
stisch motivierter Wirksamkeit nur Bestrebungen zu dem Zweck 
ausfiihrte, sich seelischen und geistigen GenuB in einem even
tuellen Paradies nach dem Tode zu ermoglichen. Der homo 
abstractus, den die Sozialokonomen beschrieben haben, ist in
dessen ein Kind dieser Welt, ein gedankengeborener Sohn des 
echten Materialismus. In der Wortfiihrung, der diese Abhand
lung folgt, lielle er sich so definieren: Der homo oeconomicus ist 
ein gedachtes Individuum, das kemen Versorgungszweck hat, 
das ausschlielllich egoistisch motiviert ist und in jedem einzelnen 
FaIle einen Beschlu1l fallt, der sich in Nachzeit a1s Zweckdien1ich 
herausstellt. 

Sind nun die theoretischen Gesetze fiir den homo oeconomicus 
festgestellt worden, so erhebt sichdasProblem, wie man von ihnen 
aus in zweckdienlicher Weise zu einer Beschreibung gelangen 
kann, die fiir tlie Ereignisse in derWelt der Wirklichkeit giiltig ist. 

Die Losung wiirde nicht auf prinzipielle Schwierigkeiten 
stollen, wenn der homo oeconomicus a1s typisch fiir die lebenden 
Individuen aufgefallt werden konnte. Man wiirde dann an
naherungsweise davon ausgehen konnen, daB die von ihnen 
gefaBten Beschliisse und die von ihnen ausgefiihrten Hand
lungen sich nach den Gesetzen des Gliickspie1s um die Beschliisse 
und Handlungen des homo oeconomicus gruppieren wiirden. 

Eine Untersuchung ergibt indessen, dall dies nicht der 
Fall ist. 

Die Gesetze des Gliickspiels haben, wie gesagt, ihre Grund
lage in der mentalen Beobachtung des Ziehens von gleichartigen 
weillen nnd schwarzen Kugeln aus einer Ume, die gleich viele 
Kugeln jeder Sorte enthlilt. Das Resu1tat solI aber ein .. Zufall" 
sein. Keine Zweckbestrebungen miissen darauf einwirken konnen. 
Nun ergeben aber die okonomischen Ereignisse zweckbestimmte 
Einwirkungen auf die Kausalreihe. Eine rein deduktive Anwen
dung der Wahrscheinlichkeitsrechnung bei der abnehmenden 
Abstraktion vom homo oeconomicus zu den lebenden Individuen 
ist demnach nicht moglich. 

Der Definition nach ist der homo oeconomicus au~icht 
typisch fiir die lebenden Individuen. Erstens sind seine Zwecke 
noch sehr b~g,.eiiZt, zweitens sind alle seine Beschliisse fiir diese 
Zwecke dienlich. Nach zwei Richtungen hin bezeichnet er so
zusagen die denkbar aullerste Grenze. Er ist das Grenzindivi-

Xellbeu. D'e Wertunplehre. 6 
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duum fUr die egoistische Motivierung und zugleich fUr die Flihig
keit richtiger Vorausberechnung der Kausalitat. Er ist daher 
ebenso wenig typisch wie der homo. christianus es sein wiirde. 
Diese beiden Abstraktwesen stellen je eine letzte Grenze dar. 

Der Wegvon der Beschreibung eines abstrakten Grenz
individuums zur Beschreibung der lebenden Individuen ist aber 
lang und schwierig. Wir haben es daher bei unserem Versuch 
einer exakten Beschreibung der okonomischen Grundbeziehungen 
vorgezogen, nicht den Umweg iiber den homo oeconomicus zu 
machen, sondern ein System der unmittelbaren Beschreibung 
anzuwenden. Zuerst haben wir versucht, die wichtigsten Denk
postulate festzustellen, die immer und von allen gebraucht werden. 
Darauf haben wir eine generelle Beschreibung der menschlichen 
Motive, Beschliisse und Zwecke gegeben. Ferner haben wir 
versucht festzustellen, welche Motive, Beschliisse und Zwecke 
als okonomisch bezeichnet werden miissen. Nach1lem wir also 
die Grenzen zwischen dem Zweckstoff, den die Okonomik mit 
den anderen Wissenschaften gemeinsarn hat, und ihrem Sonder
stoff untersucht haben, sind wir zu der Beschreibung der ver
schiedenen Gruppen von Motiven okonomischer Zweckbeschliisse 
iibergegangen. Wir werden in den spateren Abschnitten der 
Darstellung dieselbe Methode anwenden. 

Wir gehen also immer von dem Generellen zum Speziellen, 
von dem Allgemeinen zum Sonderfall. Die Hauptschwierigkeit 
bei dieser Darstellungsweise ist, daB "ir Bestimmungen und 
Definitionen rein genereller Begriffe mit hineinbeziehen miissen, 
die ihre Hauptanwendung vielleicht in anderen Wissenschaften 
haben. Gerade dadurch aber werden wir die Zusarnmenhlinge 
der Wirtschaft mit anderer menschlicher Wirksamkeit klar
legen klinnen. 

1m Gegensatz zu dem System der abnehmenden Abstrak
tion nennen wir dieses Verfahren das System der zutl.hmenden 
Spezialisierutlg. 

5I. Die Darstellung der Okonomik, die sich in den Jahren 
nach I870 Bahn brach, nimmt, wie gesagt, ihren Ausgangs
punkt in den Bediirfnissen, in denen sie die U rsachen der oka
nomischen Handlungen erblickt (Nr. 23). In eine moglichst 
knappe Form KepreJ3t kann die Lehre so wiedergegeben 
werden: 



Schmerz und Vermissen, Unlust und Unzufriedenheit treipen 
zur Handlung. Ungiinstige Umgebungen reizen und spomen an. 
Wie ein norwegisches Sprichwort sagt: "Not lehrt nackte Frau 
das Spinuen". Denn dasBediirfnis, diese Gesamtheit von Schmerz 
und Unlust, ruft den Willen hervor, dem Mangel abzuheHen, die 
Schwierigkeiten zu iiberwinden, die Sehnsucht zu stillen. Jede 
Handlung zur ZufriedensteIlung menscblicber Bediirfnisse wird 
als wirtschaftlich bezeichnet. Mit der Kultur vermehren sich die 
Bediirfnisse. Den Weg der Menschheit vorwlirts markieren 
immer neue Entbehrungen, neue Unlust und neue Unzufriedenheit, 
die neue Handlungen hervorrufen. Wer den Fortschritt will, 
muB nach dieser l.ehre ein stets umfassenderes und intensiveres 
Gefiihl der Unzufriedenheit erwecken. Die Demokratie hat 
diese Konsequenz gezogen; sie hat das EvangeJium der Unzu
friedenheit gepredigt. 

Mehr oder weniger bewullt ist diese Lehre von den Gedanken
richtungen beeinfIuJ3t worden, die in der Philosophie der zweiten 
Halfte des neunzehnten Jahrhunderts vorherrschend waren. 
Sehr viele Psychologen betonten in jener Zeit besonders stark, 
daB die Sinuesempfiudungen und die angebJich durch sie be
wirkten emotioneIlen Reaktionen Lust und Unlust die Hand
lungen determinierten, und zwar in Obereinstimmung mit Ge
setzen, die mitte1s experimentalpsychologischer Untersuchungen 
ihrer Wirkungen erforscbt werden konnten. DaB man den Un
lustgefiiblen die groJ3te Bedeutung beimaB, stimmte mit deT 
Darwinistischen Lebensauffassung iiberein, denn nach der in 
diesen Jahrzehnten anerkannten Evolutionstbeorie wurde die 
Selektion gerade durch ungiinstige Umgebungen am stiirksten 
gefordert, da die Einzelwesen mit dem geringsten Anpassungs
vermogen in einer ungastlichen Umwelt zugrunde gehen muBten. 
Es lag da der AnalogieschluB nahe, daB die Einwirkungen der 
ungiinstigen Verhliltnisse die menschlichen Handlungen am 
stiirksten determinieren miiJ3ten. 

Der Grund, daB die Lehre ihre Beschreibung mit den Be
diirfnissen begann, ist wOhl haupts3.chlich der, daB eine Be
obachtung der einfachsten .Situationen zweifeIlos das Resultat 
ergIDt, daB Unlust und Vermic~l!zur HandlUllg. treiben. Dies 
gilt nicht nur>vomhomooeeonomfcus; sondem von jedem in
dividuum. Ein hungriges Kind schreit. Der verschmachtende 
Derwisch reiJ3t seine letzten Kriifte zusammen, um sich in die 

6· 



Richtung der Oase zu scbleppen, obgleich er weill, daB er sie 
doch nie erreichen wird. Ein Vagabund, der den ganzen Tag 
lang weder Trockenes nach Nasses geschmeckt hat, schliigt viel
leicht bei Einbruch der Dunkelheit das Fenster in einem Backer
laden ein oder dringt in einen Weinkeller. Der Bergwanderer, der 
von einem rasenden Schneetreiben iiberfallen wird, verkriecht 
sich hinter einem F elsblock. 

Die Sinnesempfindungen und das Vermissen erwecken also 
ohne Zweifel die ErkeDntnis, daB gewisse Ereignisse eintreten 
miissen, damit die Menschen wen Zustand aufrechterhalten 
kannen. Aber Empfindungen und Gemhle reichen Dicht aus, 
wenn es gilt, die Erkenntnis zu gewinnen, durch was geeignete 
Umgebungen herbeigeschafft werden kannen, falls sie Dicht im 
voraus als Gabe einer verschwenderischen Natur geschenkt 
wurden. Und sollten die Menschen heutzutage, urn dienliche 
Ereignisse hervorzurufen, we Wirksamlreit erst dann beginnen, 
wenn Schmerz und Unlustgefiihle ihnen Impulse zur Handlung 
gaben, so wiirden selbst starke und reich ausgestattete Individuen 
Gefahr laufen, nach kurzer Zeit zugrunde zu gehen. Die Be
diirfnistheorie kann erklaren, daB die Individuen we Bediirfnisse 
zu stillen suchen, wenn die Mittel dafiir zur Verfiigung stehen. 
Sie reicht aber Dicht aus, wenn es die Motivierung der Wirksam
keit zu erklaren gilt, die erforderlich ist, urn die Befriedigungs
mittel herbeizuschaffen, ehe die Bediirfnisse :Rch melden. 

Es hat sich auch als verhiingnisvoll erwieSen, auf den Ge
fiihlen von Vermissen und Unlust eine Politik aufzubauen. Die 
Geschichte der Revolutionen ist lehrreich. Die hungemde Men
schenmasse, die von dem Evangeliurn der Unzufriedenheit er
griffen w:ird, vermehrt Dicht die Arbeitsintensitat in den Werk
statlen und auf den Feldem. Sie pliindert Waren1ager und baut 
Barrikaden auf den StraBen. Lenins Reden iiber die Erfah
rungen, die der Bolschewismus in RuBland geemtet hat, erzahlen 
nicht nur von der Undurchfiihrbarkeit der maximalistischen 
Theorien, sie zeigen auch, daB cine im gro8en und ganzen be
diirfnisbestimmte Wirksamkeit in einer GeseUschaft wohl eine 
Zeit1ang bestehen kann, solange aufgespeicherte Vorrate zu 
verzehren sind und so1ange nach die alten Arbeitsgewohnheiten 
halb automatisch befolgt werden, daB jedoch die Individuen 
sich allmiihlich immer ungeeigneter erweisen, den Erfordernissen 
der Zukunft zu begegnen, bis sie endlich, wenn die Schwierig-
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keiten sieh melden. in graBen Massen hilflos dem Tode entgegen
gehe!l.. 

Johannes V. Jensen hat im .. Gletscher" die Halbmenschen 
der Urzeit beschrieben. die ein rein bediirfnisbestimmtes Dasein 
fiihrten. waren sie hungrig. brachen sie sieh Fruehte von den 
BiiWnen. Wurden die Manner erotisch. erjagten sie sieh Weiher. 
Sie hatten nur eine mentale Erkenntnis der Zukunft: das Feuer. 
das sie einst aus dem F1anunenberge erhalten hatten. kiinne 
wieder erlOschen. Daher trieben sie nur eine iikonomische Wirk
samkeit: das Feuer zu bewaehen. Das ging. solange immer 
Sommer und Sonne war. Die Natur sorgte fUr sie; es war immer 
genug da. um die Bediirfnisse zu befriedigen. wenn sie sieh mel
deten. Dann aber kam die Katte. Die Friiehte erfroren. die 
Baume standen entlaubt und nackt. Fiir die bediirfnisbestimmten 
Massen stand nur ein Ausweg offen: zu fliehen. Manner und 
Weiber schlossen sieh den Tieren an; naeh Siiden ging's mit 
Lowe und Tiger. mit Nashom und S1lbe1katze. Sturm und Regen. 
Schnee und Hagel waren iiber ihnen. Doch die Not lehrte sie 
nieht die Kunst des Spinnens; die Bediirfnisse trieben sie nur 
zur Flueht. 

Da war einer unter ihnen. der zu denken begann. Das ge
schab in einer Naeht. da er das Feuer bewaehen sollte. Aile 
seine Kameraden waren eingescblafen. Er se1bst sa1l und sah in 
die F1anunen. Wenn er nun die Katte tiitete. wenn er die Freunde 
verlieBe. in den Frost hineinginge. die Katte zum Kampf heraus
forderte und sie niederschliige! Der Gedanke. eine groBe Tat zu 
vollbringen. um kOJllJllender Not abzuhe1fen. d1lmmerte in ibm auf. 
Er stellte sich einen akonomischen Zweck. er wanderte der Katte 
entgegen. Aber die Katte war kein Wesen; er fand sie nieht. 
Unverriehteter Dinge muBte er umkehren. Aueh hatte sein 
Vorhaben Schaden erzeugt. denn w1lhrend er fort war. erlosch 
das Feuer. Als er zuriickkam, empfingen ihn die Kaxneraden 
mit Jammem und Zomesausbriiehen. Es kam ZUJIl Kampf. Er 
tatete seinen besten Freund. wurde ge1lehtet und ausgestoBen. 
Da traf er seine Wahl. Wahrend die Sippe weiter siidw1lrts floh. 
blieb er in der Katte zuriick. um auszuharren; er erjagte sieh ein 
Weih und hauste mit ihr in einer Hable unter dem Gletscher. 
So wurde er Stammvater des Gletschervolkes. der Germanen. 

In jener Naeht am Feuer hatte er gelemt, iikonomisch zu 
denken, Zukunftsgedanken zu formen. Er lebte nieht l1lnger 
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nur dem Augenbliek; er dachte vorwlirts. Scbmerz und Ent
behrungen wurden ibm nieht nur Ursaehen zur Handlung; son
dern aueh Quellen zur Erkenntnis. Er fing an, in Vorauszeit zu 
denken, wie er leben miiBte, um der KaIte zu widerstehen. Er 
lemte, Vergangenheit und Zukunft gedanklich miteinander zu 
verbinden. Zuletzt entwand er der Natur das groBe Geheinmis 
von Wmter und Friihling, Sommer und Herbst. Diese mentale 
Erkenntnis von der Regelmii.lligkeit der Natur wirkte moti
vierend auf seine Zweeke. Er riehtete seine Lebensweise nach 
dem Rhythmus der Natur ein. Er trieb Wirksamkeit im Sommer, 
um den Erfordernissen des Winters zu begegnen. Er wurde der 

I erste, der sich okonomische Zwecke stellte und sie durch plan
maBige Wirksamkeit rea1isierte. Er wurde der erste Mensch. 

52. Die allgemeine Lehre ist natiirlich damuf aufmerksam 
gewesen, daB die Zukunft gesichert werden muB. Sie hat aueh 
die Bedeutung des Ersparens fUr die Wohlfahrt der Menschen 

. sorgfaItig festgestellt. Aber sie geht davon aus, daB die Be
diirfnisse aueh die langsiehtigen Unternehmungen detenninieren, 

.• und zwar dadurch, daB sich neben den Gegenwartsbediirfnissen 
'auch "Zukunftsbediirfnisse" ge1tend machen. Diese wirken 

jedoch nieht mit derselben Starke. 1m Gegenteil, sie sind immer 
schwaeher als die entsprechenden Gegenwartsbediirfnisse. Mit 
dem Zeitabstand nehmen sie an Starke abo Bohm-Bawerk hat 
den Gedanken in das blendende Bild gefaBt, daB die Zukunft 
in perspektivischer V erkiirzung gese!t~n wird. --

Diese Beschreibung -eiitbiiR·aoer einen erkenntnistheore
tischen Fehler, denn Sinnesempfindungen und Gefiihlseindriieke 
konnen nur Quellen zur Erkenntnis von Ereignissen sein, die sieh 
bereits abgespielt haben. Abgesehen von den seltenen Fallen 
von Hellsehen und Vorahnung, auf die wohl kein okonoroischer 
Theoretiker sieh berufen wiirde. kann die Zukunft weder gesehen 
noch gefiihlt werden. "Zukunftsbediirfni~t es nieht. Alle 
Bediirfnisse sind Gegenwartsbediirfiusse.- Die zukiinftigen Er
eignisse konnen nur durch rein mentale Wirksamkeit erkannt 
werden. Allerdings bewirken die Gedanken an die Zukunft Ein
drucksgefiihle und bisweilen korperliche Empfindungen. Dann 
sind es aber nicht zukiinftige Ereignisse, die Wirkungen in der 
Gegenwart haben. sondern Gedanken an zukiinftige Ereignisse, 
die Wirkungen in der Zukunft hervorbringen werden. Die Starke 



der Gefiihlseindriicke und Sinnesempfindungen ist daher nicht 
bestirnlnt von dem wahrscheinlichen Zeitverlauf bis zu einem 
moglichen kiinftigen Ereignis, das vielleicht niemals eintreffen 
wird, sondem von der Intensitat und der Anschaulichkeit der 
Gedankenreihen, die mogliche kiinftige Wirkungen frillier er
kannter Ursachen beschreiben. Der Gefiihlseindruck, der durch 
Zukunftsgedanken err~gt wird, ist daher nicht notwendigerweise 
schricher als der Gefiihlseindruck des Gegenwiirtigen. Der 
Augenblick ist Wirklichkeit, die Zukunft ist Phantasie, und 
es gibt Unziihlige, die von ihrer eigenen Phantasie starkere Ge
fiihlseindriicke erhalten als von aller Wirklichkeit. Daher kann 
der Traum starkere Befriedigung geben als die Erfiillung und die 
Hoffnung den Sieg iiberstrahlen. Daher konnen die Lustgefiihle 
der Zukunft aller perspektivischen Verkiirzung zum Trotz heher 
eingeschatzt werden als die der Gegenwart. Der Triiumer opfert 
des morgigen Tages sichere Freude fiir des nachsten Sommers 
gaukelnde Hoffnung. Der Asket, der um des Nirwana willen ver
zichtet, findet sich in die hiirtesten Entbehrungen der Gegenwart 
in der unsicheren Hoffnung auf ein unbekanntes Zukunftsgliick. 
Auch wir SoziaJokonomen sollten dies wissen; wie sollten wir 
sonst die Motivierung der vielen hasardiosen okonomischen 
Zweckbeschliisse beschreiben kannen, die zu Ruin und Ungliick 
fiihren. 

Es muB also gesagt werden, daB die Hypothese von der per
spektivischen Verkiirzung keine Geltung fiir die Gefiihle hat, die 
durch Zukunftsgedanken hervorgerufen werden. Noch weniger 
kann sie auf die Zukunftsgedanken selbst Anwendung finden, 
denn diese beschreiben am leichtesten und exaktesten die zu
kiinftigen Ereignisse, die mit Hille des Kausalpostulats als die 
wahrscheinlichsten gewertet werden miissen. Indessen ist die 
Wahrscheinlichkeit des Eintretens eines Ereignisses nicht pro
portional mit dem Zeitabstand. Die einfachste Erwiigung geniigt, 
um dies zu zeigen. Ereignisse, die ein in Vorauszeit Denkender 
als besonders wahrscheinlich einschatzt, sind die periodisch 
wiederkehrenden Naturphiinomene in den kommenden Jahr
tausenden, die Ereignisse, die mit N atumotwendigkeit, aber zu 
einem ungewissen Zeitpunkt eintreten miissen - in erster Linie 
der Tod - und endlich die Ereignisse, die der Denkende als 
futurelle Wirkungen eigener oder fremder Beschliisse erkennen 
kann. Es zeigt sich auch, daB die Gedanken an diese Zu-
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kUnftsereignisse zu den okonomischen Beweggriinden gehoren, 
denen die Individuen bei ihren Wertungen das groBte' Ge
wicht beimessen. Der Ackerbauer pfliigt und sat im Friihling; 
er baut Scheunen, um im Winter die Emte zu bergen. Er 
teUt den Verbrauch seiner Vorriite so ein, daB sie bis ZIllII 

niichsten Herbst reichen. Der Architekt liiBt das Haus so 
stark und dicht bauen, daB es den Herbststiirmen und der Winter
kiilte durch hundert Jahre widerstehen kann. Der Familienvater 
spart fijr Weib und Kind. Er geht vielleicht eine Lebensver
sicherung ein oder tritt in den 5taatsdienst, um seiner Frau eine 
Witwenpension zu sichem. 

50 liiBt sich Bohm-Bawerks Hypothese von der perspek
tivischen Zukunftserkenntnis, auch wenn sie mitVorbehaiten 
ausgestattet wird, bei einer exakten Analyse nicht aufrecht
erhalten und kann also nicht gebraucht werden, um die Ein
seitigkeiten der Bediirlnistheorie zu mildern. 

53. Die Bediirfnistheorie ist die Grundlage der sogenannten 
"Grenznutzentheorie", die den Haupteckstein in dem Gedanken~ 
gebaude der modemen Okonomik bUdet. Der Zusammenhang 
zwischen der Bediirfnistheorie und der Grenznutzentheorie liiBt 
sich in mOglichst knapper Form so wiedergeben: 

Der Drang, Schmerz und Vermissen zu beseitigen, treibt 
zur Handlung. Das Ziel aIIer Bestrebungen ist, diesem Drang 
Geniige zu leisten; je weniger dies gelingt, umso heftiger der 
Schmerz, umso grOBer die Unlust. Der Drang kann unterdriickt 
werden, aber im groBen und ganzen suchen die Menschen die 
Bediirfnisse zu befriedigen; sie erstreben die grOBtmOgliche B@
friedigung mit dem geringstmOglichen Schmerz. Lauritz Birck, 
der die Lehre in etwas modernisierter Form dargeste1lt hat, 
faBt die Entwicklung in folgenden Satz zusammen: "Das Grund
postulat der Okonomischen Wissenschaft ist das Gesetz, daB 
Maximumbefriedigung und Minimumschmerz das Okonomische 
Motiv der Menschen sind." 

Nun machen sich aber in einem gegebenen Augenblick nicht 
aile Bediirfnisse eines Individuums mit der gleichen Intensitiit 
geltend. Beim Vergleich wird die Intensitat als identisch mit 
oder ills meBbar mit der durch Entbehrungen bewirkten Unlust 
beschrieben. Die Unlustgefiihle werden durch eine Skala mit 
einer Reihe gleich groBer Zwischenriiume symbolisiert. Jeder 



Intensitiitsgrad wird auf der Skala durch eine Zahl bezeicbnet. 
und.zwar die groBten Unlustgefiihle durch die hOchsten Zahlen. 
Die Unlustgefiihle der verschiedenen Entbehrungen werden als 
qualitativ einheitlich und unbedingt vergleichbar vorausgesetzt. 
so daB aile Bediirfnisse auf derselben Skala gemessen werden 
konnen. Das Bediirinis. das im AugenbJick die groBte Unlust 
vermsa.cht. wird a1s das .. intensivste Bediirinis" bezeicbnet. 

Der Hauptsatz der Grenznutzentheorie ist nun der. daB 
jedes Individuum durch sein wirtschaftliches Handeln zuerst 
sein intensivstes Bediirinis befriedigt. sodann das niichst inten
sive und so fort. 

Geschieht die Bediirinisbefriedigung mit Hille eines Gutes. 
so wird dieses sukzessive Leistungen abgeben. wobei das Gut 
in gleich groBe Einheiten geteilt zu denken ist. Die Theorie be
hauptet nun. daB beirn Gebrauch die Unlust proportional mit 
der Anzahl der Leistungen abnimmt. so daB jede neue Leistung 
einesgleichgroBen Giiterteilsein gleich groBes Sinken der Unlust be
wirkt. Die bei Befriedigung eines Bediirinisses zuerst empfangenen 
Leistungen werden vergleichsmaJ.lig hohe Unlustintensitaten be
.seitigen. durch vergleichsmliBig hohe Zahlen 'auf der Bediirinis
skala symbolisiert. Jede spatere Leistung wird eine niedrigere 
Intensitat befriedigen; auf diese Weise ninunt die Unlust ab und 
kann zuletzt ganz beseitigt werden; das Bediirfnis ist .. gesattigt". 
Die durch eine Leistung beseitigte Unlustintensitat ist a1s ihr 
.. Nutzen" bezeicbnet worden. Der Nutzen der zuletzt hinzu
gekommenen Leistung wird der .. Grenznutzen" der Bediirinis
befriedigung genannt. Er ist der kleinste Nutzen. den irgendeine 
Leistung bewirkt hat. 

Die Starke dieser Theorie ist leicht zu erkennen. Sie ergibt 
einen abgeschlossenen Gedankengang ohne irgendeine Liicke im 
Zusamrnenhang. Sie ist einnehmend. weil sie so einfach ist. Sie 
kann von allen verstanden werden. Sie lliBt sich mit geringen 
Mitteln symbolisieren. Graphisch lliBt sie sich durch eine einzige 
elementare Kurve innerhalb go Graden eines einfachen recht
winkligen Koordinatensystems darstellen. 

Es geht indessen aus dieser Wiedergabe hervor. daB sich die 
Theorie auf einer Reihe von Suppositionen aufbaut. die sich so 
zusarnmenstellen lassen: 

I) ·Das monokausal wirkende Motiv zu den okonomischen 
Handlungen ist der Drang. die Unlustgefiihle zu beseitigen. um 
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dadurch das "Bediirfnis" zu befriedigen. Die Bediirfnisse sind 
also die Ursachen aller okonomischen Handlungen. 

2) Die Variation· des Unlustgefiihles bei der Bediirfnis
befriedigung liillt sich durch eine fallende Kurve symbolisieren. 

3) Die U nlustgefiihle bei den verschiedenen unbefriedigten 
Bediirfnissen sind qualitativ einheitlich und unbedingt ver
gleichbar. 

4) Die Individuen befriedigen zuerst das intensivste Bediirf
nis, sodann das n3.chst intensive und so fort. 

5) Die Intensitat der durch die Befriedigung beseitigten 
Unlust liillt sich messen, und zwar in bezug auf Leistungen gleich 
groBer Giiterteile. 

6) Wiihrend der Befriedigung nimmt das Unlustgefiihl mit 
arithmetischer Degression abo 

7) Mit der Beseitigung jeder Unlust ist das Bediirfnis ge
sattigt . 

. Aus dieser Aufstellung geht hervor, daB die Richtigkeit der 
Lehre mit einer Serie von Voraussetzungen steht und fiillt, die 
nicht auf Grundlage einer:seobachtung 1~ben4.er ..lndividuen 
gefunden _ sind, sondem konstiirieriwUrden, urn die logischen 
Forderungen der Theorie selbst zu erfiillen. 

54. Die Grenznutzentheoretiker riiurnen den Lustgefiihlen 
keinen selbstiindigenPlatz ein. Sie kennen nur Motivierung durch 
jene Ganzheit von Schmerz und Vermissen, die sie durch das 
Fachwort "Bediirfnis" bezeichnen. Mit der psychologischen 
Zweiteilung der Eindrucksgefiihle in Lust und U nlust kann ihre 
Lehre daher nur durch die beiden Annahmen in Eink1ang ge
bracht werden, daB Lust nichts anderes sei a1s die Wirkung 
einer Unlustbeseitigung, und daB jedes hervorgerufene Lust
gefiihl gleich groB sei wie die soeben beseitigte Unlust. Die 
Grenznutzentheoretiker sind sich dessen wohl kaum bewuBt, 
denn sonst miiBten sie erkennen, daB ihre Theorie eine Ober
bestimroung des Lustbegriffes enthiilt, da dieser als von der 
Psychologie geniigend definiert vorausgesetzt worden ist. 

Die Grenznutzentheoretiker miissen aber ihren eigenen eng 
begrenzten Lustbegriff haben, denn wenn sie den psychologischen 
Lustbegriff beibehalten wollten, miiBten sie die Moglichkeit zu
geben, daB die Lustgefiihle wiihrend der Bediirfnisbefriedigung 
steigen kOnnten, wobei das Motiv, mit der Bediirfnisbefriedigung 
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fortzufahren, mit fortscbreitender Befriedigung starker werden 
kOnnte, was zu dem Satz von der kausalen Wir!rung des inten
sivsten Bediirfnisses in Widerspruch steben wiirde, denn nach 
diesem Satz muB das Motiv zur Befriedigung eines Bediirfnisses 
bei jeder Dosis Befried~K.J~~ehwlicht werden, und aIle Gefiihle 
miissen zusammenwirken, so daB die GaDzheitswirkung dureh 
die fallende Grenznutzenkurve restlos symbolisiert werden kann. 

Setzt man aber voraus, daB die hervorgerufene Lust der 
beseitigten Unlust vollig entspricht, so wird sich die Grenznutzen
theorie auch in folgender Weise darstellen lassen: 

r Die Individuen befriedigen ihre Bediirfnisse. Sie suchen 
zuerst das intensivste zu befriedigen, weil dadurch die groBte 
Lust hervorgerufen wird. J ede neue Dosis von Befriedigung 
bewirkt aber geringere Lust, gibt abnehmenden "Nutzen". Das 
Lustgefiihl, das von der zuletzt zugefiihrten Dosis hervorgerufen 
wird, ist das geringste, der "Grenznutzen". Die Lllstkurve oder 
Nutzenkurve ist aISo fallend. Unmittelbar vor der vollkommenen 
Befriedigung des Bedimnisses wird das kleinstmogliehe Lust
gefiihl hervorgerufen; beim Siittigungspunkt ist jedes Lustgefiihl 
aufgehoben; geht die Befriedigung weiter, so fiihrt sie zu "Ober

flttigung", also zu neuer Unlust. 
Diese Darstellung, die mit der herkommlichen vollkommen 

gleiehberechtigt ist, enthiillt die psychologische Einseitigkeit der 
Theorie, denn sie zeigt, daB am Siittigungspunkt nieht I!'!!...alle 
Unlust, sondem auch alle Lust beseitigt sein muB. Das Ziel 
all-;S Strebens sollteaIso -dis rein neg3.tive-~, Unlust zu be-

.. seitigen. Das HOchste, was erreicht werden konnte, ware dem
nach Gefiihllosigkeit, Apathie, BewuBtlosigkeit, Sehlaf oder Tod . 

. Das ist keine sehr erfreuliche Konsequenz. Aber unnatiirlich ist 
sie nieht, denn die Grenznutzentheorie hat keine selbstiindige 
und unmittelbare Beschreibung der Lustgefiihle gegeben. 1m 
Gegenteil, sie hat vorausgesetzt, daB sich der Lustbegriff durch 
eine Deduktion von dem Begriff Unlust restlos bestimmen liiBt. 

Doch haben einzelne Grenznutzentheoretiker zur Stiitze der 
Behauptung von dem unbedingten Fallen des Lustgefiihls bei 
fortgesetzter Befriedigung auch Momente angefiihrt, die unmittel
barer Beobachtung entnommen sind. So hat Lauritz Birck darauf 
hingewiesen, daB die menschliche Seele fortwiihrend N eues und 
Wechselndes verIangt; sie ist von Natur aus rastlos; fortgesetzter 
GenuB verursacht ihr Langeweile und Miidigkeit. "Die Er-
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fahnmg", schreibt er, .. scheint bei Mephisto versagt zu haben, 
wenn er aIs Bedingung fUr die Eroberung von Fausts Seele dmauf 
eingeht, daB der gelehrte Doktor von den Geniissen, die der 
Menschenfeind ibm schaffen kann, so stark benoJlllllen werden 
solle, daB er zum Augenblicke sagt: ,V erweile doch, du bist so 
schon'. Denn niemand hat das Gliick des Augenblicks so intensiv 
er£aat, daB er wiinscht, die fliehende Sekunde aufzuhalten." 

Diese Rastlosigkeit aber ist ein nervoses Phiinomen. Ein 
gesunder und starker Mensch wiirde im Augenblick des Ge
nusses gem die Zeit zum Stillstand bringen, um das Gliick so
lange wie moglich festzuhalten. Fausts Wette mit Mephisto 
wurde in der Studierstube geschlossen. Hatte der gelehrte Doktor 
die Freuden des Lebens ebensogut gekannt wie Theologie und 
Jurisprudenz, wiirde er den Teufel kaum so iiberroiitig heraus
gefordert haben. Dann wiirde er vielleicht etwas von der Stiro
mung gewuBt haben, die in Zarathustras Mittemachtsspruch 
einen so wundervoll intensiven Ausdruck gefunden hat: .. Doch 
alle Lust will Ewigkeit, will tiefe, tiefe Ewigkeit." 

AuLlerdem ist auch die Rastlosigkeit ein Bediirfnis, das im 
GenuLl befriedigt werden kann. Bircks Beschreibung paBt nut 
auf das, was wir den statischen GenuLl, den GenuLl eines Zu
standes nennen konnten. Meist aber geschieht die Befriedigung 
durch fortwahrend wechselnde Einwirkungen, die auch der Rast
losigkeit ihr Teil geben; der GenuLl ist dynamisch. Auch wer nie 
gewiinscht hat, daB ein Gliicksaugenblick andauem moge, kann 
doch edeben, daB die Befriedigung sagar zunehmende Lust 
schafft. J eder Mensch kann dies taglich erfahren. 

Die erste .. Dosis Befriedigung" erregt ~t~ILeinen inten
siven' GenuLl; bisweilen kann sie sogar Unbehagen und Unlust 
bewirken. Erst wenn der greLlte Hunger iiberwunden ist, meldet 
sich der GenuLl des Schmeckens. Das Auge muLl sich auf das 
starke Licht einstellen, wenn der Vorhang aufgeht, oder wenn 
die Sonne die Wolkendecke iiber dem Gletscher durchbricht. 
Der Muskel muLl sich an die Bewegung gewohnen, ehe die Freude 
an der Kraftanspannung sich geltend machen kann. Selbst ein 
Kenner muLl ein eigenartiges Kunstwerk lange betrachten, ehe 
er sich in seine Schonheit versenken kann und von seinem Reiz 
durchdrungen wird. 

Nun kann es sich ereignen, daB im Anfang des Genusses 
das BewuBtsein, daB ein Bediirfnis nun endlich einma1 befriedigt 
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wird, stark hervortritt und Lustgefiihle der Erleichterung aus
lOst- An diesem BewuBtsein aber klebt die Erinnerung an friihere 
Unlust, vielleicht an Leiden. Die reinen, ungetriibten Lust
gefiihle erwachen erst, wenn uns der GenuB allmiihlich jeden 
Schmerz und jede Entbehrung der Vergangenheit vergessen 
maCht, und typischIstdas Lustgefiihl nur, wenn es keine Re
lation zu irgendeinem Bediirfnis hat, sondem "sich selbst genug" 
ist. Die rein spontanen Gefiihlsausbriiche von Lebenslust bei 
Menschen von hellem Gemiit miissen bier erwiihnt werden, aber 
auch die Lustgefiihle, die durch augenehme oder erfreuliche Ober
. raschungen hervorgerufen werden. Kiinstler kennen diese Wir
kungen sehr wohl. Der Komiker weill stiirmisches Geliichter 
dadurch zu erregen, daB er Unerwartetes tut. 

Mit der kontinuierlich fortgesetzten Befriedigung wird die 
Fahig~<iLzu geniell..~!l.K-~t. "L'appetit vient en mangeant." 
Die Freude an dero Zusammensein wachst zu einer stets steigen
den Stimmung. Die Lustgefiihle bei einer Biihnenauffiihrung 
werden starker, je mehr sich der dramatische Knoten schiirzt. 
Der erotische GenuB wachst wiihrend der Befriedigung zu einem 
Hehepunkt. 

Alles dieses zeigt, daB die Lustgefiihle ihren eigenen Gesetzen 
folgen, die gar nicht durch die Bewegungen der Unlust zu erkliiren 
sind. Es besteht iiberhaupt kern gesetZm1illigerZusammenhang 
zwischen den Variationen der beiden Eindrucksgefiihle. So 
kennen Lust und Unlust gleichzeitig Z!lnehmen und gleichzeitig 
a~en und dadiiicligfelclizeitigentgegengesetzt motivieren. 
Es kann eine "Spannung" zwischen ihnen entstehen. Soll der 
Erkennende dann einen BeschluB fassen, so kann dies nur nach 
einer Wertung geschehen, und die Erfahrung zeigt, daB bei dieser 
Tatigkeit die intensivste Unlust nichts anderes ist als eine Moti
vitat unter anderen Motivitaten. 

Einzelne Anhiinger der Grenznutzentheorie haben nun mehr 
oder weniger bewuBt erkannt, daB die psychologischen Ereignisse, 
die wir hier besprochen haben, sich in ihrem System nicht leicht 
beschreiben lassen; Sie haben daher versucht, den Hauptsatz 
der Lehre - daB die Individuen ihre intensivsten Bediirfnisse 
immer zuerst befriedigen - zu retten, indem sie ihn als eine 
Tautologie bezeichnen. Ihr Gedankengang ist dabei folgender: 
Da die Intensitat der Bediirfnisse sich nicht messen laBt, kann sie 
nur in der Weise bestimmt werden, daB durch Beobachtuug 
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festgestellt wird. welches Bediirfnis zuerst Handlungen ansliist. 
Dies ergIot foIgende Definition: .. Das Bediirfnis. d3.s - Zllerst 
Handlung~ auslOst. wird das intensivste genannt." Dann wird 
aber eine ganz andere Lehre darans. Anstatt - wie es ihr Zweck 
war - die ZeitfoIge der okonomisc.hen Handlungen aJs Wlrkungen 
der komparativen Intensitiit der Bediirfoisse zu bestinunen. wird 
die komparative Intensitiit der Bediirfoisse auf Grundlage einer 
schon beobac.hteten ZeitfoIge zwischen den okonomisc.hen Hand
lungen bestiromt. Diese Bestimmung kommt aber in Ko1Iision 
rnit der Erfahrung. denn wenn anch die Intensitiit der Bediirfoisse 
sich nicht .. messen" lii6t. kann sie doc.h von den Individuen. 
die sie fiihlen. subjektiv bestimmt werden. und zwar wei! die 
gro8ere Intensitiit eines Bediirfoisses in der gro8eren Unlust 
besteht. die von diesem Bediirfnis erregt wird. Dies hat auch 
in der Bediirfnistheorie seIbst Ausdruck gefunden. Die Behaup
tung. daB die Supposition von der bandlungsbestirnmenden 
Wirkung des intensivsten Bediirfoisses eine Tautologie sei. rnit
bin also tautologisc.he Richtigkeit beanspruchen konne. steht 
daher im Widerspruch zu der Bediirfnistheorie selbst. 

Die Ergebnisse der hier ausgefiihrten Analyse der Gren.a
nutzentheorie lassen sich folgenderma8en zl!sammenfassen: 

Die Voraussetzungen. die wir aJs erste. vierte und siebente 
Supposition der Theorie bezeic.hnet haben. konnen nur fiir eine 
Welt Geltung beanspruchen. in der unrnitteIbare Lustgefiihle 
unbekannt sind. Die Voraussetzungen:-d1e· wu:aE; weite. dritte. 
fiiDfte -.mil sec.hste Supposition der Theorie bezeic.hnet haben. 
sind Hypotbesen. die sich nicht verifizieren lassen. Der homo 
"oeconornicus. der die Forderung dieser Theorie erfiillen son. ist 
eine bedauernswertlL]!:rsc.heinung. Nie kann er ein Gefiihl von 
Lust. Freude oder Gluck empfunden haben; Kunst ist ibm 
etwas Unbekanntes. und die Liebe liegt au8erhalb seiner Erfah
rung. Den ganzen Tag muB er auf seine Unlustgefiihle ac.hten. die 
aber auch in der schonsten Weise nac.h den Gesetzen der ele
mentaren aritbmetisc.hen Reihen variieren. Die Theorie geMrt 
demnach zu den vorliufigen Gesetzen. die das System der ab
nehmenden Abstraktion fUr Begriffsmensc.hen gedac.hter Situa
tionen aufgestellt hat. die aber ihre Ge1tung verlieren. sobald sie 
auf die wirkliche Welt iibertragen werden. 

Ohne Bedeutung fUr die 6konomisc.he Erkenntnis ist abe£ 
die Grenmutzentheorie bei weitem nic.ht. Von einem einrelnen 
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Punkt aus wirft sie ein stark gefarbtes Streiflicht auf psy
chisohe Ereignisse. die sonst in unerforschtem Du¥el liegen 
geblieben waren. Vor allem ist es die Lehre vom Konsumtions
erwerb, die sie beleuchtet hat. Diese zu behandelii-war von der 
klassischen Schule verabsaumt worden. Wie Lauritz Birck ge
sagt hat: .. Hierwaren vergessene BJ.atter im Textbuch der iilteren 
Theorie; selbst ein Verfasser wie Stuart Mill widmete dem Be
griff ,N~cEfrage' nur ein paar Seiten.". Dagegen haben die 
Grenmutzentheoretiker der Analyse des Konsumtionserwerbes 
und seiner okonomischen Bedeutung den breitesten Platz ein
geraumt. Besonders charakteristisch in dieser Hinsicht ist Bircks 
eigenes Werk .. Die Grenzwertlehre", das jetzt auch in englischer 
Sprache vorliegt. Hier wird die Darsteilung des Konsumtions
erwerbs zur Grundlage der ganzen sozialokonomischen Theorie 
gemacht. 

Die Grenznutzentheorie bezweckt indessen nicht, eine Be
schreibung vom Konsumtionserwerb zu geben, sondem von aller 
Wirksamkeit, die sie a1s okonomisch voraussetzt. Sie beansprucht 
Geltung fiir aile Handlungen, die zur Befriedigung der mensch
lichen Bediirfnisse ausgefiibrt werden. Sie behauptet, durch we 
Beschreibung der Wechselwirkung zwischen der handlungs
bestimmenden Unlust und der Befriedigung der Bediirfnisse die 
endgiiltige ErkJ.arung aller okonomischen Beziehungen gegeben 
zu haben. 

Eine so1che Wechselwirkung tritt indessen beim Konsum
tionserwerb nicht ein. Dieser bildet nur ein Glied der okono
mischen Wirksamkeit. Wenn er anflingt, sind die Mittel zum 
Erwerb bereits herbeigeschafft. Er mu13 stattgefunden haben, 
ehe die erworbenen Giiter in Gebrauch genommen werden konnen. 
Er wird nicht determiniert durch einen fallenden Nutzen bei 
einer. Bediirfnisbefriedigung, die noch nicht stattgefunden hat. 
Die Beschliisse, Konsumtionsgiiter zu erwerben, werden im 
Gegenteil von. eiil.em Erwiigenden nach einer komparativen 
Wertung der iii. Frage kommenden Giiter und Dienste gefaBt. 
Der Erwerb wird nicht so lange fortgesetzt, bis die Bediirfnisse 
befriedigt sind. Dies geschieht erst durch eine spatere Wirksam
keit. Der Erwerbszweck dagegen ist rea1isiert, sobald die ge
niigende Menge von Giiteni und Diensten erworben ist, um die 
voraussichtlichen Erfordemisse iii. einer beschlossenen Zeit zu 
decken. Diese Menge wird gewohnlich durch das Wort Bedar/ 
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bezeichnet. Vorzugsweise wird iibrigens dieser Ausdruck von 
einer Giitennenge gebmucht, die zur Deckung des sozialen Mini
mums gehOrt. 

Die Wertungen, die fUr die Beschliisse rum Konsumtions
erwerb motivierend werden, besteben aus Vergleichen teils 
zwischen Erfordemis und Bedarf, teils zwischen Erfordernissen 
untereinander, teils zwischen dem Bedarf an einem Gut oder 
einem Dienst und der Menge der disponiblen Erwerbsgiiter. Nun 
ist es aber den Grenznutzentheoretikern gelungen, eine der 
sozialokonomischen Erkenntnis liuBerst dienliche Beschreibung 
der Beziebungen zwischen den gewohnlichen Ergebnissen dieser 
Wertungen bei Variationen in den gewerteten Mengen zu geben. 
Die Tendenzgesetze, die sie bier gefunden haben, werden immer 
zu den Hauptsatzen der Okonomik geboren, wenn sie auch in 
anderen Beschreibungssystemen in anderer Weise fonnuliert 
werden miissen . 

. Der Konsumtionserwerb ist iibrigens kein vereinzeltes Bei
spiel einer Wirksamkeit, bei der die von der Grenznutzentheorie 
beschriebene Wechselwirkung zwischen Unlustgefiibl und Be
diirfnisbefriedigung iiberhaupt nicht eintreten kann. DasseJbe 
ist tatsiichlich der FaIl bei jeder okonomischen Wirksamkeit, 
denn die Vomussetzung fUr die Wechselwirkung ist, daB Wll"k
samkeit und Befriedigung in Gleichzeit geschehen. Findet aber 
diese Gleichzeitigkeit statt, ist die Wirksamkeit nicht okono
misch. Die Bediirfnisbefriedigung, die durch die okonomische 
Wirksamkeit ermoglicht wird, geschieht in Nachzeit zu ihr; bel 
Produktion rum Verkauf werden aullerdem andere Individuen 
durch den Gebmuch der Giiter befriedigt als diejenigen, die an 
ihrer Produktion beteiligt waren. Allerdings kann okonomische 
Wirksamkeit auch an sich Befriedigung bewirken. In diesem 
Faile werden jedoch ganz andere Bediirfnisse befriedigt als die
jenigen, die mit dem Resultat dec Wirksamkeit befriedigt werden 
sollen. Aullerdem steben die untergeordneten Teilnebmer, deren 
Betriebsbeschliisse im graBen und ganzen von den Befehlen der 
Leiter motiviert werden, schon aus diesem Grunde aullerhalb der 
Wechselwirkung. Auf eine Erklarung ihrer Handlungsweise mull 
die Grenznutzentheorie ihrer Idee nach verzichten. 

Dagegen wird die Wechselwirkung ohne Zweifel eintreten 
k6nnen, wenn eine unlustmotivierte Konsumtion ausgefiihrt 
wird, obgleich der Verlauf natiirlich nie ein so schematischer ist. 



Insofem konnte man vieIleicht sagen, daB die Grenznutzen
theone eher in eine Konsumtionslehre gehort aIs in die Oko
nomik. 

Das Gebiet der unlustmotivierten Konsumtion ist indessen 
weit liegrenzter, als man beim ersten Anschein annehmen 
sollte. 

Erstens spielen - wie schon erwlihnt - die Lustgefiihle 
eine se1bstandige Rolle bei der Motivierung der Konsumtions.
bescbliisse. 

Zweitens wird das Leben bei fortschreitender Kultur immer 
mehr nach einem mentalen Plan eingerichtet. Die Konsumtions.
bescbliisseweroeninmler -Seltener gefaBt, wenn Lust oder Unlust 
Unmittelbare Motive geben. Der modeme Mensch hat im voraus 
festgesetzt, wann er essen soll, wann er ruben soll, wann er spa
zieren gehen soIl und wann er schlafen soil. Theater und Ver
gniigungslokale sind zu bestimmten Stunden geOffnet. Man wird 
zu bestimmten Stunden eingeladen und geht bin, "ob man Lust 
hat oder nicht". Die Konsumtion des Kulturmenschen ist nicht 
l!nlustbestimmt, sondem gewohnheitsbestimmt. - Hochstens wenn 
eine Gewohnheit durchbrochenWiia,lSt die Motivierung gefiihls.. 
hestimmt. 

Drittens werden die unlustbestimmten Konsumtionsbe
schliisse nur dann gefaBt, wenn keine dienliche okonomische Wirk~ 
~eit vorausgegangen ist. Sind niirnliCh·-d1i-oKonomischen 
Zwecl!:e volIaur rea1isiert worden, tritt diese U.!!!.,!~_di~ nach 
der Grenznutzentheorie das alleinbestimmende Motiv der Men
.schen seio.-sollte,-iiberhiupt Iiicht ein. -- wei: ·slcller-;"-;;ill, daB er 
eine Entbehrung beheben kann, fiihlt kein Vermissen. Dies 
.haben die Grenznutzentheoretiker iibersehen, well sie nicht, 
.zwischen Unlust und Entbehrungsempfindung unterschieden 
haben, denn die korperlichen Wirkungen des Mangels treten auch 
bei dem ein, der weill, daB er das Bediirfnis!>efri~en kann; 
ibm aber verursachen sie keine Unlust sondem Lust. Es ist an
genehm, hungrig zu sein, wenn man sich an einen wohlbesetzten 
Tisch setzt. Es ist schon, miide zu sein, wenn man sich aUf 
weiche Laken iiber einer RoBhaarmatratze streckt. Es ist wunder: 
-voll, von zittemder Sehnsucht erfiillt zu sein, wenn die Tiir sich 
.endlich Mfnet und die GeIiebte eintritt. 

Es gibt Entbehrungen, die dem Menschen immer folgen. 
X ell b. u. DIe WertuDplehre. 7 
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Die Sehnsucht nach den Lieben, die gestorben sind, der Drang, 
die tiefsten RJ;.tsel zu erforschen, das VerIangen, in hOhere Welten 
einzudringen, - das sind Bediirfnisse, die wohl nie befriedigt 
werden konnen. Aber wenn die Massen unter den tausend Ent
behrungen dieser Welt leiden, so ist es, well die okonomische 
Wirksamkeit nicht rum Ziel gefiihrt hat. Denn gelingt es, die 
okonomischen Zwecke vollauf zu rea1isieren, verwandelt sich der 
Schmerz der Entbehrung in die Freude der Erwartung. 

55. Niemand kann die Bediirfnisse eines anderen fiihlen. 1st 
eine bediirfnisbestimmte Wirksamkeit nichtrestlos durch Ursachen 
bestimmt, muB sie daher mit logischer Notwendigkeit egoistiscIi 
motiviert sein. Das tritt in der Grenznutzentheorie klar zutage. 
Diese beschreibt die Wechselwirkung zwischen der Bediirfnis.. 
befriedigung und ihren Ursachen oder ihr~ egoistischen Motiven. 
Wird nun behauptet, daJ3 die Theorie fiir alle okonomische Wirk
SIlJIikeit giUtig ist, so folgt daraus, daJ3 jeder okonomische Zweck 
entweder als durch Ursachen bestimmt oder als egoistisch 
motiviert bezeichnet werden muB . 

. Insofem die Grenznutzentheoretiker nicht rein deterministisch 
gedacht haben, sind sie vor der letzteren Konsequenz nicht 
zuriickgewichen. Sie haben dies umso weniger getan, als sie 
gerade hier der klassischen englischen Schule die Hand 
reichen konnten. Diese hatte vorzugsweise die reine Geschlifts.. 
wirksamkeit beschrieben und konnte es deshalb als zweckdien
lich erachten, von jeder nicht egoistischen Motivierung abzu
sehen. Nach einer Auffassung, die seit Adam Smith sehr 
verbreitet ist, muB die Theorie - um Vaihingers Schlagwort zu 
gebrauchen - die okonomische Wirksamkeit beschreiben, "als 
ob" sie ausschlieBlich egoistisch motiviert ware. Vor allen an
deren hat Stuart Mill behauptet, daJ3 dies eine notwendige Vor
aussetzung einer okonomischen Wissenschaft sei. Fiir den 
strengen Deterministen erhebt sich das Problem, wie schon an
gedeutet, ubrigens gar nicht, denn die determinierte Hand
lung ist notwendig, und es ist ebenso lacherlich, sich dariiber 
zu ereifem, ob eine notwendige Handlung egoistisch oder 
altruistisch motiviert ist, wie sich dariiber zu streiten, ob 
die Bewegung der Magnetnade1 von Liebe oder HaB be
stimmt sei. 

Nun steht natiirlich nichts im Wege, den homo oeconomicus 



jedes altruistischen Motivs zu berauben, und es mag interessant 
sein IU sehen, wie er sich in seiner undurchdringlichen Selbst-· 
sucht gebiirdet. 

A1s generelles wissenschaftliches Gesetz aber kommt der 
Satz von der auSsch1ieBlich egoistischen Motivierung zu kurz. 
denn soil er auf die lebenden Menschen iibertragen werden. so 
zeigt sich. daB eine Reihe von Zwecken auJ3erhalb seiner Be
schreibung fallen mul3. 

Erstens gilt dies den Versorgungszwecken; zweitens auch 
allen den Zwecken, die rnit Organisationen als Interessaten auf
gestellt werden. 

Unter den letzteren befinden sich die Staatszwecke. Aller
dings konnen Staatsbeschliisse mitte1bar egoistisch motiviert 
sein. Unrnittelbar sind sie immer sachlich motiviert. Die finanz
wissenschaftlichen Theoretiker haben dies erkannt. In von Ehe
bergs wohibekanntem Lehrbuch zum Beispiel finden wir bei der 
Behandlung jeder einzelnen Gruppe okonomischer Staatszwecke 
eine sorgfiiltige Beschreibung der sachlichen Beweggriinde und 
Gegengriinde, von der Idee des Grenznutzens. aber keine Spur. 
Einzelne Verfasser haben aus diesen und iihnlichen Darste1lungen 
geschiossen, daB die Finanzwissenschaft in ihrer Entwicklung 
riickstandig sei, well sie die modernen Ideen nicht zu Hilfe ge
nommen habe. Die Wahrheit ist jedoch, daB die modemen Ideen 
nur in geringern Grade und nur auf einzelnen Sondergebieten als 
Hilfsrnitte1 bei der Beschreibung der finanziellen Verhiiltnisse 
dienlich sind. 

Ferner f1i.ll.t auch eine niihere Analyse der Zweckmotivierung 
in der Verkaufswirtschaft au.6erhalb des Gebietes, das ein Grenz.. 
nutzentheoretiker rnit dern Satz von der ausschlieBlich egoi
stischen Motivierung beschreiben kann. Das kommt daher, daB 
die iiberwiegende Anzahl von Giitern zu dem Zweck hergeste1lt 
wird, von anderen Individuen als den Teilnehmern der Produk
tion gebraucht zu werden. Produktion zum Verkauf als technisch
Okonomische Wirksamkeit ist somit altruistisch motiviert, wenn 
sie auch zugleich als Erwerbswirksamkeit egoistisch motiviert 
ist. Die sachlichen und die persOnlichen okonomischen Interessen 
kOnnen einander decken. Sie konnen einander aber auch kontra
diktorisch gegeniiberstehen. 

Die Behauptung von der ausschlieBlich egoistischen Moti-
7* 
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vierung gehort iibrigens zu den am meisten angegriffenen Konse
quenzen der Grenznutzentheorie. Diese Kritik ist wenigep von 
Okonomen als von Soziologen, Politikem und ethischen Ver
fassem geiibt worden. Jener Kampf, der in Carlyle seinen Haupt
fUhrer hatte, ist wieder aufgenommen worden. 

In der Verteidigung haben nicht wenige Grenznutzen
theoretiker dem Begriff "egoistische Motivierung" einen so 
weiten Umfang gegeben, daB er prak1:isch gesprochen mit "Moti
vierung" identisch geworden ist. Bei diesem Verfahren wird es 
unmoglich, den Begriff in irgendeiner exakten Definition zu 
gebrauchen, denn es ist ein Grundsatz der exakten B~hreibungs
methode, daB keine Definition irgendein iiberfliissiges Glied 
enthalten darf. 

Wie weit man aber nun den Begriff der egoistischen Moti
vierung auch faBt, inuner wird es fUr die Anbiinger dieser Lehre· 
schwierig sein, den Gegensatz zu erkliiren, 'der sich geltend macht, 
wenn ein Erwiigender die Wahl hat zwischen Wirksamkeit zur 
Ermoglichung der eigenen Konsumtion und Wirksamkeit zur 
Ermoglichung der Konsumtion anderer. Der innere Konflikt., 
der aus diesem Gegensatz entsteht, spielt aber fUr das okono
mische Denken eine sO bedeutende Rolle, daB eine Darstellung, 
die auBerstande ware, ibn zu beschreiben, als sehr mangelhaff 
bezeichnet werden muB. 

Nun ist der Begriffsunterschied zwischen Egoismus und 
Altruismus gerade aufgestellt worden, um diesen Gegensatz zu 
beleuchten. So erscheint es ganz unwissenschaftlich, den einen 
dieser Begriffe aus der Okonomik ausschalten zu wollen. Denn 
mit diesem Begriff verschwindet tatslichlich eine Reihe der 
wichtigsten Motivierungsprobleme aus der wissenschaftlichen 
Beschreibung. Motivierungskonflikte kennt aber die Grenz
nutzenlehre iiberhaupt nicht. Denn ein solcher Konflikt kann 
nur entstehen, wenn der Erwligende sich klar geworden ist, daB· 
sowohl Motive als aucll Antimotive bedeutungsvolle Interessen 
sind, die verglichen werden miissen, ehe der BeschluB gefaBt wird. 
Aber die Grenznutzentheorie erkennt nicht, daB die Individuen 
von dem indeterministischen Postulat geleitet werden. Sie lliJ3t 
den BeschluB des Handelns eine Wirkung des intensivsten Be
diirfnisses sein. Die Wahl ist ein Glied in der Kausalreihe, das sie 
nicht kennt. . 

Die Beschreibung der Motivierung. die wir in unserem 
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sechsten und siebenten Kapite1 gegeben haben. und die wiI untel 
del Bezeichnung die I nteressentheorie zusamxnenfassen. ermag
licht dagegen eine Beschreibung del Konflikte. die fUr den 
Erwagenden entstehen und ihre L6sung durch Weztungen 
finden. Die Intelessentheorie scheint demnach die zweckdien
lichele Grundlage fUr die Lehre von der 6konomischen Wertung 
zu sein. 



Dritter Tell. 

Das okonomische Handeln. 



Neuntes !Capite!. 

Erwerb. 

56. 1st ein Erwiigender sich dariiber klar geworden, daB die 
Realisation eines Zweckes, zu dent er die Idee hat, iiir ihn selbst 
oder ffir einen seiner Interessaten von Interesse sein wird, sa 
wird er sich die Frage stellen, ob die Realisation moglich ist. 
Will er dies untersuchen, muB er die Handlungseinwirkungen aus 
der Umwe1t durchdenken, die hervorgerufen werden miissen, um 
den Zweck zu realisieren. Wir wollen im dritten Tell den Versuch 
machen, diejenigen Grundbeziehungen zu beschreiben, die iiir 
das Durchdenken okonomischer Zweckbeschliisse bedeutsam 
sind. 

Bei diesem Durchdenken wird die Iogische Reihenfoige der 
Gedanken die foigende sein: 

Weiche Einwirkungen sind erforderlich? Habe ich bereits 
solche Beziehungen zu Giitern und Fachleuten, daB die erforder
lichen Einwirkungen unmittelbar empfangen werden konnen und 
die Wirksamkeit sich also auf Konsumtion beschranken kann? 
Wenn nicht, weiche okonomische Wirksamkeit muS ausgeiibt 
werden, urn die Konsumtion zu ermoglichen? 

Sind es Dienste, die erforderlich werden, so muB ein Dienst
erwerb ausgefiihrt werden. Handelt es sich um Giiter, entsteht 
die Frage, ob man sie produzieren oder erwerben solI. Gehort 
das Gut zu der Sorte, die der Erwagende zu produzieren pflegt, 
liegt diese Lilsung am nachsten. Andernfalls wird die Gedanken
reihe sich Iogisch folgendermaBen weiterentwickeln: 

LaBt sich das Gut erwerben? Habe ich Erwerbsgiiter 
genug, mit denen ich es erwerben kann, ohne wichtigere Zwecke 
zu schadigen? Wenn nicht, weiche okonomische Wirksamkeit 
muS ich ausiiben. um solche Hilfsgiiter zu erwerben? Das will 



- I06 -

wiederum sagen: Welehe Produktion muB ieh ausfiihren, oder 
welehe Dienste muD ich leisten, urn die Hilfsgiiter erwerben zu 
kannen? 

FUr die meisten Individuen kommen also zuerst die Kon
sumtionsgedanken, danaeh die Gedanken an unmittelbaren Er-

, werb, femer die Gedanken an mi~lbaren Erwerb und zuletzt die 
Gedanken an persanliche AI:beit anderer Art. Das steht mit dem 
historischen Entwicklungsgang in Einklang. Der bloB natur
bestimmte Mensch, der Untermensch, dachte zuerst an das Kon
sumieren, dann an das Erwerben der fertigen, vollreifen Friichte 
der Natur. Produktion und andere akonomische Wrrksamkeiten 
geharen den spateren reinmenschliehen Entwick1ungsstadien an. 

So diirfte es natiirlich sein, bei einer Beschreibung des aka
nomischen Handelns mit dem Erwerb zu beginnen, besonders 
wenn derAusgangspunkt die noch Dieht abgeschlosseneErwiigung 
des Zweckste1lenden ist. . 

57. Wlihrend des Zeitraums, in dem es fur ein Individuum 
moglieh ist, zweckdienliche Leistungen von einem Gut zu emp
fangen, nennen wir die Beziehung zwischen dem Individuum und 
dem Gut Besitz. Die erforderliche Beziehung variiert mit den 
Eigenschaften der Dinge und mit der Verschiedenartigkeit der 
Zwecke. FoIglich mussen dem Besitz verschiedene Grenzen ge
zogen werden, je naeh der Art der Leistungen des Gutes, auf das 
er sieh bezieht. Wlihrend des Zeitraums, in dem das Gut ge
braueht wird, sagen wir, es ist in Gebrauchsbesitz; wenn es Dieht 
gebraucht wird, in Zuslandsbesitz. Ob Gebrauehsbesitz vorliegt, 
wird fast immer durch Beobaehtung festgestellt werden konnen. 
Ob Zustandsbesitz besteht, geht dagegen Dicht immer aus Be
obachtung hervor und muB oft durch eine Wertung entschieden 
werden. Die Zweifel, die der Besitzbegriff sowohl in der Theorie 
a1s aueh in der Praxis vielfach hervorruft, haben hier ihre 
Hauptursaehen. 

Wlihrend des Zeitraums, in dem es einem Individuum mog
lich ist, zweckdienliche Einwirkungen von einem anderen zu 
empfangen, besteht eine soziaIe Beziehung zwischen beiden In
dividuen. Wir sagen, das zweite Individuum befindet sich im 
Bereich des ersten. Diese Beziehung variiert mit der Verschieden
artigkeit der Zwecke und den Flihigkeiten der Individuen. Wlih
rend des Zeitraums, in dem die Dienste geleistet werden, nennen 



wir die Beziehung Hatadluncsbe1'eich, in dem Zeitraum, in dem 
die Dienste Dieht ge1eistet werden, Zwf4tadsbe1'eich. 1m letzteren 
Falle muB durch eine Beurteilung entschieden werden, ob es 
zweckdienlieh ist, zu sagen, diese Beziehung liege vor. 

Einzelne Giiter konnen nur eine einzige Leistung oder 
Leistungsganzheit abgeben, andere dagegen sukzessive eine 
Mehrheit. Osterreiehische Verfasser haben sie als .. verbrauch
bare" und .. ausdauemde" Giiter bezeichnet, angelsiichsische als 
.. perishable" und .. durable". Diese Ausdriieke sind nicht exakt. 
Jedes Gut wird letzten Endes verbraucht, und jeder Verbrauch 
von Giitern hat Dauer. Wir ziehen daher die Bezeichnungen 
E innutzgUier und V ielnutzgUier vor. Nicht vollig dementsprechend 
lliBt sich die Unterscheidung aufstellen, wo es sich um Fachleute 
hande1t, denn jeder Faehmann kann eine Reihe von sukzessiven 
Diensten leisten, in Beziehung zu einem bestimmten Zweek da
gegen vie1leieht nur einen einzigen Dienst. 

Einwirkungen, die gleiehzeitig fiir mehrere Individuen niitz
lich sind, bezeichnen wir als KoUektilJleistuncen und KoUektilJ
tlienste. 1m Gegensatz hierzu reden wir von ltadilJiduaUeistuncen 
und ltadividualdiensten. 

Den Gebrauehsbesitz eines Gutes, das Individualleistungen 
abgibt, bezeiehnen wir als Sonderbesitz fur den Empfanger der 
Leistungen. Den Gebrauchsbesitz eines Gutes, das Kollektiv
leistungen abgt"bt, nennen wir KoUektivbesitz. Die Anzahl von 
Individuen, die Kollektivleistungen von einem Gut empfangen 
kann, ist jedoch sehr begrenzt. Der Kollektivbesitz kann daher 
als eine Form des Sonderbesitzes beschrieben werden, indem sich 
dieser dann auf die Ganzheit der Leistungsempfangenden bezieht. 
Das Einnutzgut, das Individualleistungen abgibt, ist also nur 
in einem einzigen Sonderbesitz niitzlicb, die entsprecbenden 
Mehmutzgiiter konnen es dagegen in mehreren aufeinander 
folgenden Sonde,rbesitzen sein. 

Die Konsumtion durch Empfang von Individualleistungen 
oder Individualdiensten kann isoliert geschehen, ohne daB in 
Vorauszeit irgendeine okonomische Arbeit zur Organisierung 
der Wirksamkeit ausgefiihrt worden ist. Anders bei Kollektiv
konsumtion. Damit diese ohne Sehadenwirkungen fur die Kon
sumenten vor sieh gehen kann, muB sie hiiufig in Vorauszeit 
organisiert werden. Gewohnlicb gescbieht dies durch die Or
ganisation von Sonderbesitzen fiir jeden einzelnen Konsumenten. 
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Ein typisches Beispiel ist eine Theatervorstellung. Die von den 
Schauspielem. geleisteten Dienste werden von den Zuschauem 
kollektiv konswniert. Urn jedem einzelnen Zuschauer aber einen 
ruhigen GenuS zu ermoglichen, wird ibm wlihrend der Vor
stellung sein Platz als Sonderbesitz angewiesen. 

Noch weit notiger ist die Organisation der Besitzbeziehungen 
bei okonomischer Wirksamkeit mit mehreren Teilnehmem; denn 
die Giiter, die dabei gebraucht werden, miissen, um vollen Nutzen 
abgeben zu konnen, in der Regel in verschiedene Besitzbezie
hungen zu den verschiedenen Teilnehmem gebracht werden. Die 
gewohnliche Organisation kann folgendermaBen beschrieben 
werden: 

Diejenige Institution, in deren Namen die Wirksamkeit 
getrieben wird, ist Interessat fiir jeden Besitz. Die Arbeiter, 
welche die Giiter brauchen, haben sie, wi.e wir sagen, in A,beits
besilz. Die Leiter fassen den PlanbeschluB fiir die Abgrenzung 
der· verschiedenen Arbeitsbesitze untereinander und bestimmen, 
welche Arbeiter sie innehaben sollen. Jedes Gut, das in der Or
ganisation gebraucht wird, steht daher in Besitzbeziehung auch 
zu den Leitem. Diese Beziehung nennen wir Leitungsbesilz. 
Wiihrend der Arbeitsbesitz unmittelbar ist, muS der Leitungs
besitz als mittelbar bezeichnet werden. Gewohnlich wird er 
durch Befehle oder Bitten geltend gemacht. 

Diejenige Beziehung zwischen dem Gut und dem Gebraucher, 
die wir Gebrauchsbesitz nennen, setzt voraus, daB keine Schaden
wirkungen aus der Umwelt den Gebrauch treffen. Jede solche 
Schadenwirkung muO daher als eine Einschriinkung im Ge
brauchsbesitz bezeichnet werden. 

Nun Wiirde der Gebrauchsbesitz zur Realisation der Zwecke 
ausreichen, wenn jeder sich darauf beschriinken kllnnte, im eigenen 
Interesse eine bediirfnisbestimmte Wirksamkeit auszuiiben, die 
wlihrend der Wirksamkeit selbst die bestimmenden Bediirfnisse 
kontinuierlich befriedigte, so wie die Grenznutzentheorie es 
darstellt. 

N ur wenige sind indessen hierzu imstande. Die meisten 
Menschen miissen, urn die Erfordernisse der Zukunft zu decken, 
eine mental motivierte okonomische Wirksamkeit ausiiben. Es 
wird daher meistens ein Zeitraum vergehen zwischen dem AJl., 
schluO der vorbereitenden und dem Anfang der vorbereiteten 
Wirksamkeit. Die fertigen Individualgiiter werden selten gleich 



- r09 -

in Gebrauch genommen. Es ist nicht immer zweckdienlich, mit 
. der Konsumtion zu begiq,nen, sobald die Moglichkeit da ist, und 
die Konsumtion eines Vorrats muB oft auf einen liingeren Zeit
raum verteilt werden; das typische Beispiel bildet die Getreide
ernte. Bis die Konsumtion stattgefunden hat, muB aber ver
hindert werden, daB Einwirkungen auf die Guter ihrem spliteren 
Gebrauch schaden. Sie miissen also fUr die kiinftigen Gebraucher 
bewahrt werden. Niemand wiirde mit dem Gebrauch der Kon
sumtionsgiiter warten, und niemand wiirde Konsumtionsgiiter 
produzieren, wenn er nicht davon ausgehen konnte, daB diese 
Guter sich zu fum in eine solche Beziehung bringen lieBen, daB 
er sie zum erforderlichen Zeitpunkt in Gebrauch nehmen konnte. 
Die okonomische Wirksamkeit macht es daher notwendig, den 
Sonderbesitz von einem bloBen Gebrauchsbesitz zu einem Zu
standsbesitz zu erweitern. 

Hierzu kOllUllt, daB sehr wenige Guter, die produziert 
werden, fUr den Gebrauch der produzierenden Individuen be
stimmt sind. Sie mussen aufbewahrt werden, bis sie in den 
Sonderbesitz der kUnftigen Gebraucher hineingekollUllen sind. 
Wlihrend dieser ganzen Zeit ist es erforderlich, storende Wir
kungen fernzuhalten. 

Endlich spielt hier noch hinein, daB eine Wirksamkeit nur in 
wenigen Flillen nach kontinuierlicher Arbeit abgeschlossen·werden 
kann. Gewohnlich werden die Arbeitsstunden durch Ruhe
stunden unterbrochen. Die landwirtschaftliche Produktion, bei 
der die Friihlingsarbeit und die Ernte mit Natumotwendigkeit 
zu verschiedenen J ahreszeiten vor sich gehen mussen, gibt das 
typische Beispiel. Damit die Arbeit nach den Unterbrechungen 
wieder aufgenollUllen werden kann, mussen fremde Schaden
wirkungen auch in der Zeit femgehalten werden, in der nicht 
gearbeitet wird. 

In einer Gese11schaft, in der verschwenderischer OberfluB 
herrschte, wiirde dies kaum auf besondere Schwierigkeiten stoBen. 
In der kargen Wirklichkeit aber liegen die Dinge anders. Die 
Besitzgebiete mussen untereinander abgegrenzt und vor einander 
beschutzt werden. Die Ordnung des Besitzes ist ein soziales 
Problem geworden. Dies spitzt sich noch dadurch zu, daB es 
Individuen gibt, die gegen den Besitz anderer Schadenwirksam
keit ausiiben. Ein Sonderbesitz muB uberhaupt gegen drei 
Gruppen von Einwirkungen geschutzt werden, und zwar erstens 
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gegen Einwirkungen von Naturereignissen und aus der Tierwelt, 
zweitens gegen zufallige Schadenwirkungen durchdie Wirksamkeit 
anderer Individueh und drittens gegen etwa beschlossene anti
okonomische Wirksalnkeit. 

Die Sonderbesitzer haben im Laufe der Zeiten auf vielerlei 
Weise versucht, Schutzzwecke zu realisieren. Teils haben sie
die Giiter an unzugiinglichen Orten aufbewahrt, teils ihren Besitz· 
mit Gewalt verteidigt, teils haben sie auch versucht, die Auf
stellung von Schadenzwecken ihren Giitem gegeniiber durch 
Anwendung von Machtmitteln zu antimotivieren. Auch Rechts
macht ist hierzu in ausgedehntem Malle angewandt worden. SQ
haben Sonderbesitzer versucht, Individuen ihrer Umgebung das 
Versprechen abzunehmen, ihnen nicht schaden zu wollen. In

. dividuelle Versprechen helfen aber nicht viel; dazu ist die Anzahl. 
derer, die schaden konnen, zu groll AuBerdem zeigt die Er
fahrung, dall nicht jeder Versprechende Seine Versprechen hlilt. 

. Die Staatsinstitution mit ihrer Gesetzgebung und ihren 
Vollstreckungsorganen kann indessen den Sonderbesitzem ge
eignete Machtmittel bieten. Die meisten Gesetzgeber und Herr
scher haben denn auch mehr oder weniger bewuBt erkannt, daB 
der Staat fUr die Realisation der okonomischen Zwecke der 
Staatsangehorigen Interessat ist und haben daher rum Schutz 
des Sonderbesitzes Machtmittel zur Verfiignng gestellt. Indessen 
haben die Staatsorgane gewohnlich beschlossen, nur denjenigen 
Sonderbesitz zu schiitzen, der sich durch Beobachtung erkennen 
lliBt, und ZWar in den meisten Fiillen nur gegen antiokonomische 
Wirksamkeit. Der Begriff des Sonderbesitzes stellt also die 
Beschreibung nicht nur der Frage gegeniiber, wann er vorliegt, 
sondem auch der, wann er staatlich geschiitzt ist. Die erste 
Frage beriihrt die Okonomik und die allgemeine Rechtswissen: 
schaft. Sie muB rein generell gelost werden. Die zweite Frage 
muB von der Gesetzgebung, der nationalen Rechtswissenschaft 
und gegebenenfalls von den GerichtshOfen beantwortet werden. 

Von den Handlungsbereichen gilt im groBen und ganzen 
dasselbe wie Yom Gebrauchsbesitz. Auch sie werden von den 
Staatsorganen geschiitzt, und zwar in dem Malle wie die er
wiesenen Dienste aus approbierten Handlungen bestehen. Die 
Zustandsbereiche lassen sich indessen nicht in derselben Weise 
erkennen wie die Zustandsbesitze. Es ist deshalb sehr schwierig, 
sie ebenso effektiv wie die Zustandsbesitze staatlich gegen 
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Schadenwirkungen zu schiitzen. Zugleich sind sie einer Gefahr 
ausgesetzt, die dem Besitz nicht droht. Die Promittenten, die 
versprochen haben, Dienste auszufiihren, halten nicht imroer 
we Versprechen. So ist der Bereich der Kreditoren davon abo' 
hiingig, ob die Debitoren die Erfiillung bezwecken und im
staude sind, die Erfiillungszwecke zu realisieren. Die wichtigste· 
Hilfe, die der Staat hier leistet, besteht aus seinem Schutz der 
Kreditoreninteressen bei den verschiedenen obligationes juris. 

58. Der Dingerwerb besteht darin, die Dinge in eine solche 
Beziehung ZUlU Gebraucher zu bringen, daB er die Nutzleistungen' 
empfangen kann, wenn die Erfordernisse aktuell werden. Unsere 
Untersuchung hat ergeben, daB diese Beziehung dann, aber auch, 
nur dann eintritt, wenn die Dinge in einen Sonderbesitz kommen." 
Der Dingentlerb kann demnach naher bestimmt werden als die 
okonomische Wirksamkeit, durch die ein Individuum Dinge in 
seinen Sonderbesitz bringt. 

Wir sagen, der Dingerwerb geschieht durch Okkupation, 
wenn das Ding im Erwerbsaugenblick nicht in Sonderbesitz war. 
Wir sprechen von Erwerb durch Tradition, wenn das Ding auf 
einen neuen Sonderbesitzer iibertragen wird, um den BeschluB 
des friiheren Sonderbesitzers durchzufiihren. Wird eine Tradition 
zur Erfiillung eines Versprechens ausgefiihrt, das der friihere 
Sonderbesitzer abgegeben hat, sagen wir, der Besitz ist von ibm 
tlerilJUrt. Die meisten Gesetzsysteme gestatten aber unter ge
wissen Bedingungen auch Erwerb von einem friiheren Sonder
besitzer ohne seinen MitbeschluB. Wir sagen, der Erwerb ge
schieht in diesen FaJIen durch Extinktion. Ferner wird der Er
werb durch V ioTation durchgefiihrt, wenn das Ding durch eine 
antiokonomische Wirksamkeit gegen den friiheren Sonder
besitzer auf einen neuen iibertragen wird. Eine tlbertragung kann 
auch stattfinden, um einen StaatsbeschluB auszufiihren. Fiir die 
Ganzheit det Erwerbsarten, von denen hier die Rede ist, fehlt 
eine Bezeichnung. Der Fachausdruck, der zu den iibrigen hier 
angewandten am besten passen wiirde, ware vielleicht Erwerb, 
durch Etation. 

Eine gegenseitige Tradition nennen wir Tausch. Dieser wird 
gewohnlich ausgefiihrt, lUll einen Kontrakt zu erfiillen. Wenn 
die Zwecke beider Parteien durch einen einzigen Tausch realisiert 
werden, kann dieser als unmittelbarer Tausch bezeichnet werden •. 
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Bedingung dafiir ist. daB jede Partei in ihrem Sonderbesitz 
ein Ding hat. das der andere zu erwerben bezweckt. werui nur 
einer in diesem sozialen Zustand ist. kann der andere seinen Zweck 
dadurch realisieren. daB er se1bst ein Ding erwirbt. das der erste 
zu erwerben bezweckt. oder von dem er mit Sicherheit denkt. 
daB er es erwerben wird. wenn er die Gelegenheit dazu bekommt. 
Dieses Ding hat ibm also als Tauschmittel bei einem mittelbaren 
Tausch Nutzen geleistet. Die Tauschmittel konnen demnach als 
Erwerbsgiiter bezeichnet werden. 

Wenn in einer Gese11schaft praktisch gesprochen aIle Indi
viduen eine bestimmte Sorte Guter als Tanschmittel annehmen, 
wird diese Guterart als Geld bezeichnet. In einer Gesellschaft, 
deren Staatsorgane die Staatsangehorigen durch Mitteilung in 
GesetzesfoIlll zu motivieren suchen. immer bestimmte. vom 
Staat gezeiehnete Dinge zur Erfiillung der obligationes juris 
anzun~hmen. werden erfahrungsgemaB andere Dinge in der 
Regel nieht als Geld angenommen. WlI' konnen diesen Erfahrungs
satz das nominalistiscM Theorem nennen. 

In Obereinstimmung mit der allgemeinen Wortfiihrung 
nennen wir Tauscherwerb von Geld Verkaul. Tauscherwem mit 
Geld Kaul. und Tradition von Geld zur Erfiillung einer Ver
pfJichtung Bezahlung. Eine Offerte zum Kauf nennen wir eine 
N adlfrage. eine Offerte zum Verkauf ein A ngebot. Die GroBe der 
Geldmenge. die beim Tausch als Bezahlung geleistet wird. nennen 
wir Preis. Die Vorschliige der Verkii.ufer zu Preisen bezeichnen 
wir als Verkaulsfweise. Werden Dinge zur zeitweiligen Nutzung 
erworben. sagen wir. daB ein M idverluilJnis zwischen zwei Sonder
besitzem zustande kommt. und zwar zwischen einem unmitte1-
baren - dem M iefe1' - und einem mittelbaren - dem V _iefe1'. 

Ferner ste1len wir folgende Definitionen auf. die wir erst bei 
der Behandlung der okonomischen Werte niiher be1euchten 
konnen: 

GeIdmengen. die ausbezahlt werden. um einen Zweck zu 
rea1isieren. nennen wir A .. sgabett. Wenn die GeIdmengen. die 
durch die Realisation eines okonomischen Zweckes erworben 
werden. die Ausgaben ubersteigen. bezeichnen wir die Differenz 
als Geldiibersch .. p. Gibt eine WlI'ksamkeit solchen OberschuB. 
so sagen wir. sie ist rentabel. 

Der Sonderbesitz wiihrend des Gebrauches ist mehr oder 
weniger erforderlich. damit die Guter unmitte1baren Nutzen ab-
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geben konnen. Der Sonderbesitz als Zustand gibt dem Son:der~' 
besitZer Gelegenheit, mittelbaren Nutzen von den Giitern Zu 
empfangen, denn der Zustandsbesitz ennoglicht es ibm .. jeden: 
der nicht beschlossen hat, durch Violation oder Etation zu er
werben, an dem Gebrauch der Giiter zu hindem, und wenn daher' 
irgend jemand einen 'Zweck aufstellt, der es erforderlich macht, 
Leistungen von Giitern in fremdem Sonderbesitz zu empfangen, 
muB er die Giiter oder ihre Leistungen erwerben und dem Sonder
besitzer dafUr Bezahlung oder andere Gegendienste leisten. 
Ebenso wie der Gebrauchsbesitz durch die aktuellen und un
mittelbaren Nutzenrelationen, ist der Zustandsbesitz durch die 
futurellen und mittelbaren gekennzeichnet. 

Ein und dasselbe Gut kann also gleichzeitig sowohl in mittel
barenalsin unmittelbarenBesitzrelationen stehen, auch wenn nicht 
Leitungsbesitz oder Arbeitsbesitz vorliegt. Dieses fiihrt eine Er
weiterung derEinheit mit sich, die durch dasFachwort "Bes!tzer" 
bezeichnet wird. Nur Individuen .konnen unmittelbare Besitzer 
sein. Mittelbare Besitzer konnen dagegen auch Institutionen sein, 
daLeistungen, die unmittelbar von Individuen empfangenwerden, 
fUr die Realisation institutioneller Zwecke dien1ich sein konnen. 

Die Beobachtung zeigt nun, daB sich in der Regel unter den 
Sonderbesitzern eines Gutes ein Individuum oder eine Institution 
in einer derartigen Relation befindet, daB alle anderen Sonder
besitzer das Gut von diesem Individuum oder dieser Institution 
erworben haben oder aber von irgend jemandem, der das Gut 
von diesem Individuum oder dieser Institution deriviert hat. In 
dieser Beziehung wird sich derjenige befinden, der das Gut durch 
Okkupation, Extiriktion oder Etation erworben oder es von 
einem friiheren Sonderbesitzer deriviert hat ohne irgendeine 
obligatio der Riickgabe an diesen oder jemanden, mit dem dieser' 
kontrahiert haben mochte. Einen Sonderbesitz, der diese Forde
rung erfiillt, konnen wir als eine Eigentumsyeiation bezeichnen, 
da derjenige Sonderbesitzer, dessen Beziehung zum Ding wir so 
beschrieben haben, gewohnlich Eigentumer und das Gut sein 
Eigentum genannt wird. Der Eigentiimer kann unmittelbarer 
Besitzer sein; gibt es mittelbare Besitzer, ist er jedoch in del' 
Regel unter ihnen. ' 

Was die Eigentumsbeziehung im okonomischen Sinne von 
allen anderen Sonderbesitzen unterscheidet, ist die Tatsache, 
daB der Eigentiimer jeden Gebrauch des Gutes ausiibenkann; 
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der' nicht ausdriicklich von einem anderen erworben ist. Ihm, 
gehort also der ewige Rest der Gebrauchsmoglichkeiten;. die. 
Chance, das Ungedachte und Ungeahnte. Er ist derjenige, der 
sich die unbekannte kiinftige Konsumtion, die unwahrscheinliche,. 
phantastische Rentabilitat nutzbar machen kann. Den oko-. 
,!omischen Traum behalt er, wenn er auch alles andere weggibt. 

1m iibrigen sind die sozialen Beziehungen zwischen den 
Sonderbesitzem untereinander in verschiedenster Weise geordnet. 
Jedes Gesetzgebiet hat sein eigenes System. Fast iiberall sind 
jedoch die meisten mittelbaren und unmiUelbaren Sonderbesitzer 
von den Staatsorganen geschiitzt. 1st ein solcher Schutz durch
gefiihrt, so entstehen eine Reihe sozialer Beziehungen, die ge
wohnlich "dingliche Rechte" oder "Sachenrechte" genannt 
werden. Noch ist keine Einigkeit iiber die exakte Definition 
dieses Begriffes zustande gekommen. Zwei Tatsachen aber miissen 
wohl die Bestinunenden sein. Erstens det Umstand, daB dingliche 
Rechte auBerhalb eines mit Rechtsordnung ausgeriisteten Staates 
nicht nachgewiesen werden konnen. Zweitens der Umstand, daB 
jedes individuelle Recht einen Debitor haben muB; ein Rechts
verh1i.ltnis ist eine Beziehung zwischen Kreditor und Debitor; 
ohne obligatio juris auch kein Recht. Fiir jede obligatio juris 
muB aber eine Grundlage in dem Versprechen eines Debitors 
gesucht werden. Aus diesem Gedankengang heraus konnen wir 
folgende Definition aufstellen: unter einem dinglichen Recht ver
stehen wir das Recht eines unmittelbaren oder mittelbaren 
Sonderbesitzers, von bestinunten Staatsorganen Schutz zu for
dem, falls sein Sonderbesitz geschadigt wird. Es ist also immer 
ein staatliches Organ Debitor fUr das dingliche Recht, naher 
bestinunt, eventueller Debitor. Die Grundlage fiir diese staatliche 
obligatio juris ist in Gesetz oder Gewohnheit zu suchen. 

Das Eigentumsrecht ist demnach weder ein "Recht iiber ein 
Ding", noch "ein Recht, gewisse negativ bestinunte Handlungen 
auszufiihren", weder "ein Recht, dassichgegenjedermann wendet", 
noch ein "Recht gegen Schiidiger". 1m Gegenteil, es ist das 
Recht eines Eigentiimers, von bestinunten Staatsorganen fur sein 
Eigentum Schutz gegen die Wirkungen antiokonomischer Hand
lungen zu beanspruchen. Die alte Streitfrage, was 1i.lter ist, das 
Eigentumsrecht oder der Staat, sollte demnach folgende Liisung 
haben: Die Eigentumsrelation ist 1i.lter als der Staat, aber das 
Eigentumsrecht ist eine staatliche Sch/ipfung. 
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59. Erwerb zu Konsumtionszwecken haben wir als Kon
sumtionserwerb bezeichnet, Erwerb ZU okonomischen Zwecken 
aIs gescha£tJ.ichen oder merkantilen Erwerb. Einzelne Guter 
werden ubrigens zu gemischten Zwecken erworben. 

Geschaftlicher Erwerb ist der Definition nach erstens der 
Erwerb der Guter und Dienste, die zur Produktion oder Leistung 
von Diensten erforderlich sind, zweitens auch der Gelderwerb, 
der mit den produzierten Giitern oder den geleisteten Diensten 
ausgeiibt wird. Das erworbene Gl:ld, wird wiooer fiir Konsum
tionserwerb oder geschaftlichen herb angewandt und ist also 
zu okonomischen Zwecken erworben. . Wii.hrend der Konsum
tionserwerb nur Kauf umfaBt, begrelft del' gescha.ftliche Erwerb 
sowohl Kauf als auch Verkauf in sich, Auf dieseWeise hat der 
Tausch, besonders aber der Gebrauch von G!lld, eine w~itgehende 
Teilung desErwerbs erm6glicht. Da Gelcl in den meisten normalen 
Fiillen ein ausreichendes Hilfsmittel beim Konsumtionserwerb ist; 
k6nnen die Individuen sich merkantil auf eine Wirksamkeit be
schriinken, deren iibergeordnete ZWecke ausschlieBlich· oder teil
weise Verkaufszwecke sind. Sie k6nnen sichalso auf diejenigen 
Wirksamkeiten konzentrieren, die !>ie fiir die Ganzheit ihrer 
Interessen am dienlichsten halten. Diese· Tatsache bildet eine 
der Voraussetzungen fUr die Organisation der .Qkonomischen 
Wirksamkeit in Gewerben und Betrieben. 

Die Beschliisse der Konsumtionserwerber werden einel"Seits 
durch ihre Erkenntnis der Erfordemisse motiviert. die sie selbst 
sowie ihre Versorgten haben werden, andererseits clurch die zum 
Zweck verfiigbare Gelclrnenge. Die im sechsten Kapitel ausfiihr
lich besprochene mittelbare Motivierung clurch Sinnesempfin
dungen. Vermissen, Lust und Begierden machen sich bei diesen 
Beschliissen besonders s~ark geltend. 

Die Beschliisse der geschiHtlichen Erwerber !>indmotiviert 
durch eine mentale Erkenntnis in Vorauszeitteils der Verkaufs
m6glichkeiten. teils der Nutzkraft der verschiedenen Giiter. Bei 
dieser Motivierung tritt clas Emotionelle sehr in den Hintergrund. 
Die Erwagungen der Verkaufsm6glichkeiten bestehen aus Be
rechnungen, die auf mentaler Erkenntnis der futurellen J:IIach" 
£rage beruhen. Die Erwligungen der Nutzkraft bestehenaus dem 
Durchdenken der Beziehungen zwischen den Giitem und den 
Erfordernissen der Wirksamkeit. In e,rster Linie kommt es hier 
auf die Erkenntnis der Produkti~n I)lld ih;rer :M6glichkeiten an. 

so 



Zehntes Kapitel. 

Familien, Gewerbe und Betriebe. 

60. Nicht aile Individuen haben Arbeitskraft. Kleine Kinder, 
Invaliden, Geisteskranke und Altersschwache sind nicht im
stande, fUr sich selbst zu sorgen. Andere miissen fUr sie arbeiten. 
Ihre Versorger sind gezwungen, Mittel' zu schaffen, nicht nur, 
UIil ihren eigenen Erfordernissen zu genugen, sondern auch um 
die Erfordernisse der Versorgten zu decken. Sie mussen mit 
anderen Worten durch ihre Arbeit einen OberschuB von Giitem 
beschaffen iiber das hinaus, was fiir ihren personlichen Bedarf 
erlorderlich ist. Wir sagen, sie miissen einen Selhstverlwauchs
uberschu{J erwerben oder produzieren. 

Sobald Versorgungserfordernisse entstehen, wird ein Selbst
verbrauchsiiberschuB notwendig. Diese Erkenntnis ist einer der 
wichtigsten Beweggriinde okonomischer Zweckbeschliisse. Schon 
bei den Tieren wirkt die Notwendigkeit eines Selbstverbrauchs
iiberschusses zum Unterhalt ihrer J ungen als eine Triebfeder 
zum Tlitigsein. 

Eine Anzahl von Individuen, die okonomische Wirksamkeit 
ausiiben, bildet zusammen mit den Individuen, die sie versorgen, 
eine Ganzheit, die wir eine Verscwgungsgrupp, nennen. Diese 
ist fast immer biologisch bestimmt, da ihre Individuen in der 
Regel durch niihere oder femere Verwandtschaft verbunden 
sind. Sie kann als eine urspriingliche und primiire menschliche 
Organisation bezeichnet werden. Zwischen den Versorgten und 
den Versorgern entsteht niimlich eine Reihe von Machtbezie
hungen, die durch Angew6hnung und Gewohnheit leicht in eine 
Organisationsform iibergehen, da die Versorgten, um ihre Be
diirfnisse befriedigen zu k6nnen, gezwungen sind, sich in vielerlei 
Weise nach den Beschlilssen der Versorger zu richten. 
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Unter den Versorgungsgruppen ist seit Jahrtausenden ~ 
Ftmiilie die hiiufigste. Wir kiinnen fUr die exakte Bestimmung 
des Begriffes auf Biologie und Soziologie hinweisen und nur 
daran erinnem, daB die Eltem mit ihren Kindem den natiir
lichen Mittelpunkt einer Familie bilden. 

1m iikonomischen Sinne liegt die unmittelbare Bedeutung 
der Familie darin, daB sie aus einer Ganzheit von Versorgern und 
Versorgten besteht. daB sie Interessat der meisten Konsumtions
erwerbe ist, und daB die abschliel3ende Produktion der Konsum
tionsgiiter durch sie vor sich geht. 

Schon innerhalb der Familie hat seit Menschengedeuken 
eine Arbeitsteilung zwischen Miinnem, Frauen und Kindem 
stattgefunden. Diese urspriingliche Arbeitsteilung ist biologisch 
bedingt und durch unmittelbare Machtausiibung bestimmt 
worden. Es muJ3 somit als ein offenbarer Fehler bezeichnet 
werden, wenn einzelne Okonomen in der Arbeitsteilung einf! 
Wirkung des Tausches sehen wollen. 

Dagegen ermiiglicht das TauschveriahreJi, daB nicht jede 
Versorgungsgruppe aIle bekannten· iikonomischen Wirksam
keiten selbst betreiben muJ3; es ist also Bedingung fUr die Bildung 
selbstiindiger Organisationen, die sich auf bestimmte Sonderc 
wirksamkeiten beschriiuken. Eine Ganzheit solcher Organisa
tionen, deren Teilnehmer dieselbe Produktionswirksamkeit be
treiben, wollen wir ein Gewe1'be nennen. wenn die gemeinsamen 
Interessen aIler ihrer Organisationen eine einheitliche Politik 
gegeniiber anderen gleichartigen Organisationen ermiiglichen. 
Diese Definition macht keinen Anspruch auf Exaktheit; sie zeigt 
aber deutlich genug, daB eine exakte Definition des Gewerbe
begriffes, wenn sie iiberhaupt miiglich ist, nurin dem politischen 
Teil der Okonomik gegeben werden kann, Fiir uns geniigt es 
festzustellen, daB die Motivierung der iikonomischen. Zweck
beschliisse durch die FamiJienbeziehungen und die Gewerbe
zugehiirigkeit des Erwagenden beeinfluJ3t wild. 

Die Gewerbe sind in der iilteren· Theone in zwei Haupt
gruppen geteilt worden, die verschiedene iikonomische Grund
beziehungen aufweisen. Die eine Gruppe umfaBt aIle Gewerbe. 
deren Angehiirige mit unmittelbarem Erwerb aus der Natur 
beschiiftigt sind, die andere aIle iibrigen Gewerbe. Damit diese 
le~ere Gruppe der Gewerbe iiberhaupt miiglich ist. miissen die
jenigen Individuen, die unmittelbar Dinge aus der Natur ge-
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Winnen, diese 'in'.ausreichendemMaBefiir die Realisation fuIgimder 
vier Gruppen- voil okonomischen Zwecken erwerben: ' 

I) Der ErwerbdeIjertigen Cuter, diczn ihrem eigenen Unter-
halt erfordetIicii ~ind. " 

2) Der Erwerb derjenigen: Guter, 'die zum Unterhalt der V cr-
Sorgten erforderlich sind. ' 

3) Det Erwerb' derjlmigen Dinge, die als "Rohstoffe" fiir die 
Produktion der anderen Gewerbe erforderlich sind. 

4) Der EiWetb' derjenigenGuter, die zum Unterhalt der 
Arbeiter der anderen Gewerbe und ihrer Versorgten erforder
lich sind. 

Die Menge von Giitern, die den verschiedenen Gruppen ent
spricht, ist durch eine Reihe von Begriffen beschrieben worden. 
Der hier aufgestellte Begriff des Selbstverbrauchsiiberschusses 
umfaBt die Guter, die den' Gruppen 2, 3 und 4 angehoren, Der 
von Bohm-Bawerk aufgestellte Begriff des Subsistenzmittelfonds 
umfaBt die Guter, die zu den Grupp~n 1,2 und 4 gehOren. Der 
von deli Physiokraten aufgestellte Begriff "produit net", so, 
wie er nicht durch ihre Kritiker, sondern in ihren eigenen Werken 
hestimmt worden ist, umfaBt die Gufer, die den Gruppen 3 und 4 
angehoren. Dar von Turgot angedeutete Lohnfonds umfaBt die 
Guter, die zur Gruppe 4 gehiiren. , 

Die hier behandelte Frage der Bedingungen fiir das Vor
handensein voil Gewerben, deren Angehorige nicht unmittel
baren Dingerwerb aus der Natur treiben, bildete das Ausgangs
problem der Physiokraten. 'Die Ganzheit von Bedingungen, die 
wir hier zu bestimmen versucht haben, faBten sie in dem Satz 
zusammen, daB der Ackerbau (I'agriculture), bei ihnen die Ge
samtheit alIer Gewerbe, 'die unmittelbar aus der Natur erwerben, 
einen "produit net" erzeugen miiBte. Richtig verstanden ent
halt diese Lehre eine okonomische Wahrheit von groBter Trag
weite. 

61. Die wirtschafttichen Organisationen konnen teils nach 
technischer, teils nach Okonomischer Zweckdienlichkeit organi
siert sein. Bis zu einem gewissen Grade wird j eder Organisations
beschluB mit Rucksicht auf bcide Arten der Zweckdienlichkeit 
gefaBt. Nicht zulctzt aus diesem Grunde ist eine geeignete 
Gru ppierung der Okonomischen Organisationen recht schwierig. 
Versuchen wir die Leitung als das sicherste Merlanal festzustellen, 
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"50 konnen wir diejenigen Organisationen, die man im eigentlichen 
Sinne okonomisch nennen kann, in folgende Gruppen teilen: 

I) Der merkantile Betrieb oder das Geschii/t, eine Organisation 
von Individuen, deren Arbeit zur Realisation einer Ganzheit von 
merkantilen Zwecken unter einheitlicher Leitung vor sich geht. 

2) Der technische Betrieb, eine Organisation von Individuen, 
deren Arbeit zur Rea1isation einer Ganzheit von technisehen 
Zwecken unter einheitlicher Leitung vor sich geht. 

3) Der H au shalt, eine Organisation von Individuen, deren 
Konsumtionserwerb unter einheitlicher Leitung vor sich geht. 
Sehr oft wird der Haushalt eine Familie umfassen. Den Leiter 
eines Haushalts nennen wir einen Haushalter. 

Eine immer umfassendere okonomische Wirksamkeit fiihren 
der Staat und die von ibm gegriindeten sogenannten offentlichen 
Qrganisationen aus. Innerhalb der Staatsorganisation ist jedoch 
die Leitung der einzelnen Wirksamkeiten nur in wenigen Fallen 
so selbstandig, daB von eigentlichen Staatsbetrieben die Rede 
sein kann. Dies gilt besonders flir die merkantile Leitung. Wenn 
die Finanzwissenschaft als die Lehre vom Haushalt der offent
lichen Organisationen bezeichnet wird, so ist dies daher eine 
Aussage, die in den meisten Anwendungen exakte Geltung hat. 

Merkantiler und technischer Betrieb sind nach Merkmalen 
definiert, die nicht konkurrieren. Die beiden Begriffe lassen sich 
deshalb neben einander verwenden. In den meisten Betrieben 
deckt sich j edoch die merkantile mit der technischen Einheit. 

Da Besitz und Bereich durch den Erwerb bestimmt ~erden, 
muB folgerichtig die merkantile Leitung der technischen iiber
geordnet sein. 

62. Die Planlegung und Leitung der Betriebe ist flir die 
Richtung der okonomischen Wirksamkeit das Bestimmende. In 
dem politischen Teil der Okonomik ist daher die Lehre von den 
Betrieben und der Betriebspolitik ein grundlegender Abschnitt. 
Aber auch flir die Wertungslehre ist es von Bedeutung, sich 
dariiber klar zu werden; daB sich innerhalb des einzelnen Be
triebes ein Komplex von Interessen geJtend machen kann, die 
sich bisweilen decken, bisweilen jedoch kollidieren. In Betrieben, 
deren Organisation den Mchsten Grad von Vollkomrnenheit er
reicht hat, sind folgende Interessengruppen zu unterscheiden: 

I) Die technischen Iniel'essen, die auf gr6Btm6gliche Elick-
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.tivitat, das heiBt auf technische Vervollkommnung hinzielen 
und duxch die technischen Leiter und Sachverstandigen· ver
treten. werden. 

2) Die Nutzinte,essen, die auf Beschaffung der griiBtmiig
lichen Nutzkraft der zu leistenden Dienste und der zu produ
zierenden Giiter hinzielen. Aufgabe der merkantilen Leiter ist 
es, die Nutzinteressen geltend zu machen. 

3) Die Zweckinteressen, die auf Realisation der Betriebs
zwecke hinzielen. Diese sind meist rein erwerbsmaBig und er
streben die griiBtmiigliche Rentabilitat. Aber nicht aile Betriebe 
sind zu diesem Zweck geschaffen worden. Offentliche Betriebe 
werden oft gegriindet, um bestimmte Nutzzwecke zu realisieren. 
Nicht selten ist dies auch der Fall bei privaten Betrieben, deren 
Griinder zu den spli.teren Kunden gehiiren. Wirksamkeit zum 
Selbstverbrauch wird irnmer ausgeiibt, um Nutzzwecke zu 
realisieren. Praktisch gesprochen haben aile landwirtschaft
liehen Betriebe eine Gruppe von Nutzzwecken und eine Gruppe 
von Rentabilitiitszwecken. Letztere bezieht sich auf den "produit 
net" des Betriebes. 

Fiir die drei hier erwiihnten Interessengruppen kann der 
Betrieb als Interessat aufgefaBt werden. Sie kiinnen daher unter 
der Bezeichnung Betriebsinteressen zusammengefaBt werden. 
Neben ihnen und teilweise im Streit mit ihnen machen sich je
doch innerhalb des Betriebes eine Reihe ausschlieBlich persOn
licher Interessen geltend: 

4) Die persiinlichen Interessen der Leiter, die darauf hin
zielen, den griiBtmiiglichen Betrag an Lohn, Provision und 
Tantiemen und die stiirkstmiigliche Machtstellung zu erreichen. 

5) Die persiinlichen Interessen der Besitzer und Eigentiimer, 
die darauf hinzielen, daB der groBtmogliche Anteil am Ober
schuB ihnen zufallen soli. In dem typisch modernen Betrieb 
werden diese Interessen durch die Aktioniire vertreten. 

6) Die persiinlichen Interessen der festangestellten Beamten, 
die darauf hinzielen, ihnen den groBtmoglichen Lohnbetrag, die 
bestmoglichen Arbeitsbedingungen und die reichsten Zukunfts
aussichten zu sichern. Die Vertreter dieser Interessen werden 
.rich solange wie moglich dem AufMren einer Wirksamkeit wider
setzen, wenn es sich auch herausstellen sollte, daB die Erwar
tungen auf ihre Rentabilitiit fehlschlagen . 

. 7) Die Jnter~n der zufiillig beteiligten Arbeiter, die mit 
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der F orderung auf den groBtmoglichen Lohn fUr die geieistete 
Arbeit und die bestmoglichen Arbeitsbedingungen erschOpft sind. 

Geschliftsleiter, die gesellschaftlich denken, stellen sich nun 
die Aufgabe, aile diese Interessengruppen soweit wie moglich 
in Einklang zu bringen oder wenigstens akute Konflikte zwischen 
ihnen zu vermeiden. Dieses wird leichter sein, wenn sie nicht 
selbst starke Interessen als Eigentfuner habeil. Fast unter allen 
Umstiinden macht jedoch fur Eigeninteresse nur einen Tell des 
betriebsmaBigen Interessenkomplexes aus, und der Leiter ei,nes 
Betriebes liiBt sich oft genug von einem dieser anderen Interessen 
dazu. bewegen, einen BescbluB ·zu fassen, der direkt im Wider
streit mit seinen eigenen Interessen steht. Wenn daher modeme 
demokratische Politiker und sozialistische Schriftsteller· aile 
Interessen, die sich an einen Betrieb kniipfen, oft ohne weiteres 
.als persOnlich und aile Betriebsbeschliisse als egoistisch moti
viert bezeichnen, geben sie eine sehr unrichtige Analyse· des 
Interessenkomplexes. Anstatt den Begriff .. Gesellschaftsinter
·essen", der sich in vielen Beziehungen nur schwer bestimmen ~t, 
als konstanten Gegensatz den .. privat-6konomischen Interessen" 
gegeniiberzustellen, sollte eine zweckdienliche demokratische 
politik sich mit dem Gegensatz zwischen den· eigentlichen B~ 
,triebsinteressen und den rein persiiniichen Interessen inner:halb 
der Betriebe beschliftigen, um durch Gesetzgebung. und staat
liche MaBnahmen die Betriebsinteressen gegeniiber den ver
schiedenen Gruppen personiicher Interessen zu stiitzen. 

Die einseitige Beurtellung dieser Verh3.ltnisse. die in dem 
politischen Wortwechsel gang und gabe ist, hat zUm Tell ihre 
Ursachen in der Behandlung des Sachverh3.ltnisses durch die 
Okonomik. Die klassische Schule hatte im wesentlichen B~ 
triebe vor Augen, die von dem Eigentfuner selbst geleitet werden 
und deren Interessenkomplex begrenzt ist, und die modeme 
Okonomik ist an einer tieferen Erkenntnis der verschiedenen 
Interessen in hohem Grade dadurch gehindert worden, daB sie 
anstatt einer Lehre von Betrieben eine Lehre von den sogenannten 
.. Unternehmern" entwickelt hat. Dies gilt jedoch weniger fUr 
die reichsdeutsche Wissenschaft. die gerade auf dem Gebiet der 
Betriebslehre beachtenswerte Resultate erzielt hat. 

Der Begriff Unternehmer laBt sich kaum exakt definieren 
und wird daher in der positiven Darstellung dieser Abhandlung 
nicht angewandt werden. Am richtigsten versteht man wohl 
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unter einem Untemehmer einen Geschaftsmann, der einen mer
kantilen Betrieb fUr eigene Rechnung unter eigener Leitung be
treibt und also die meisten Betriebsinteressen, die Leiterinteressen 
und Besitzerinteressen in sich vereinigt. Nur wo diese Koinzidenz 
stattfindet, ninunt irgendein Individuum eine solche Macht
stellung ein, wie sie die Sozialokonomen gewohnlich einem" Unter
nehmer zuschreiben. In den modemen Gesellschaftsformen 
werden aber diese Interessen in viele Groppen aufgelost, wodurch 
der Untemehmerbegriff recht unanwendbar wird. Es ist irre
fiihrend, einen armen Disponenten mit knappem, festem Gehalt 
einen Untemehmer zu nennen; es ist lii.cherlich, einer Schar 
mit dem Betrieb vollig unbekannter Aktionare diesen Ehrentitel 
zu" verleiben." 

Wenn die modeme Okonomik trotzdem bei dem Unter
nehmerbegriff steben geblieben ist, so findet dies seine Erkllirung 
in zwei Griinden rein theoretischer Arf. Erstens ist es fUr die 
subjektive Schule mit ihrer Lehre von den persOnlichen und 
emotionellen Ausgangspunkten der okonomischen Wirksamkeit 
leichter, mit den Untemehmem zu operieren als mit den Be
trieben. Zweitens paBt sich der Untemehmerbegriff in die all
gemeinen Theorien von der Verteilung ein, und es ist auch mog
lich, ibn in die herkommliche Lehre von den Produktionsfaktoren 
zweckdienlich einzufiigen. 



Elftes Kapite!. 

Wirtschaftsfaktoren. 

63. Die Nutzkraft eines Gutes beruht teils auf technischen, 
teils auf okonornischen Bedingungen. 

Die technische Zweckdieniichkeit eines Gutes in Vorauszeit 
beschrieben - also die Ganzheit der technischen Bedingungen 
seiner Nutzkraft - nennen wir seme technische Kraft oder Techni
zittit. Diese hangt von den physischen und chemischen Eigen
schaften der Dinge ab und wird von den technischen Wissen
schaften beschrieben. 

Die okonomische Zweckdienlichkeit eines Gutes in Voraus
zeit beschrieben - also die Ganzheit der okonomischen Be
dingungen seiner Nutzkraft - nennen wir ihre okonlmlische 
Kraft oder Okonlmlizitat. Die okonomischen Bedingungen, die 
in diesem Begriff zusammengefaBt sind, diirften analytisch so 
beschrieben werden: 

I) Die Technizitat des Dinges muB fur die Realisation 
menschlicher Zwecke dienlich sein. 

2) Die Menschen miissen die Erkenntnis dieser Dienlichkeit 
gewonnen haben. 

3) Die Menschen miissen Methoden fur die Nutzung der 
T echnizitat des Dinges kennen. 

4) Das Ding muB in soIche Beziehungen zu einem Gebraucher 
gebracht werden konnen, daB dieser zweckdienliche Leistungen 
von ibm empfangen kann. 

Der Nutzkraft entsprechend kann fur die antiokonomische 
Wirksamkeit der Begriff Schadkraft aufgestellt werden. Diese 
besteht aus der Technizitat des Dinges mit einer Ganzheit ver
bunden, die wir als antiOkonomische Kraft oder AntiOkonomizitat 
bezeichnen kCinnen. Einzelne Dinge haben nur Schadkraft, 
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andere sind sowohl zu okonomischer aIs auch zu antiokono
mischer Wirksanlkeit brauchbar. Es hlingt vom ZweckbeschluB 
ab, ob sie a1s Giiter oder als Schadmittel gebraucht werden. 

64. Sowohl in dcr Produktionslehre als auch in der Ver
tcilungslehre spielt die herkommliche Theorie von den Produk-
tionsfaktoren eine entscheidende Rolle. --

Diese Theorie nimmt ihren Ausgangspunkt in der Erfahrung, 
daB bei jeder Produktion gewisse Gruppen verschiedenartiger 
Ursachen zusammenwirken miissen. Es ist Brauch geworden, 
diese durch drei oder vier Integralbegriffe zu beschreiben. In 
den 1ilteren Darstellungen werden immer nur drei Produktions
faktoren gebraucht, und zwar Boden, Arbeit und Kapital (land, 
labour and capital). Neuere Verfasser haben einen vierten Faktor 
einfiigen wollen. Diese Begriffserscheinung ist in der amerika
nischen Literatur "the business ability" genannt worden; das ent
sprechende deutsche Wort diirfte "Untemehmerflihigkeit" sein. 
Gewohnlich werden die drei urspriioglich festgestellten Fak
toren etwa in folgendem Sinne definiert: unter Boden ver
steht man die Gesamtheit aller naturgegebenen Produktions
mittel, untcr Arbeit die Gesamtheit aller menschlichen Betati
gungen, unter Kapital die Gesamtheit aller produzierten Pro
duktionsmittel. Fiir die Untemehmerfahigkeit haben wir keine 
Beschreibung finden konnen, die sich mit einer exakten Defi
nition deckt. 'Obrigens werden in den meisten Darstellungen 
auch heutzutage nur die drei altbewahrten Faktoren angewandt. 

Diesen wird indessen eine wesentliche Bedeutung fiir das 
wirtschaftliche Leben zugeschrieben. Bildlich ausgedriickt lieBe 
sich sagen, daB die Okonomen sich die Giiterproduktion in einem 
abstrakten, dreidimensionalen Raum deuken, dessen Dimen
sionen Bodcn, Arbeit und Kapital sind. Die Leiter der Produk
tion werden a1s mathematisch rechnende Individuen dargestellt, 
deren Aufgabe es ist, diese drei Faktoren in zweckentsprechende 
Kombinationen zu bringen. Besonders scheinen einzelne angel
sachsische Schriftsteller der Ansicht zu sein, daB die Leiter sich 
bei ihren Erwiigungen stets mit den drei Integralbegriffen ab
miihen, und daB diese sich in einheitliche "Dosen" auflosen 
lassen, etwa so aIs ob es Bodenmolekiile, Arbeitsmolekiile und 
Kapitalmolekiile giibe. Vielen Verfassern erscheint a1s Knoten
punkt der Okonomik die Frage des Zusammenspiels dec drei 
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Produktionsfaktoren, die von einzelnen unter ihnen fast als 
Personifikationen, als Begriffswesen beschrieben werden. 

Die Hauptprobleme einer solchen Beschreibung sind die 
"Zurechnung" URd die "Vertellung". Die erste Frage ist, welcher 
Tell des Produktionsertrages jedem der drei Integralfaktoren 
zugeschrieben werden soll; die zweite, wie der Reingewinn des 
Ertrages dank dem Auftreten dieser Faktoren sich vertellen liUlt· 
auf Boden (Grundrente), auf Kapital (Kapitalzins), als Entgelt 
fUr Arbeit (Arbeitslohn) und als Residuum fUr die Untemehmer 
(Untemebmergewinn). Doch ist es nicht gelungen, irgendeine 
Theorie aufzubauen, die eine tatslichlich einwandfreie Losung 
der beiden Problemganzheiten gibt. Vielmehr scheint jeder Ver
fasser, der einen Beitrag zur Beseitigung der alten Streitfragen 
geben will, neue Schwierigkeiten entdeckt zu haben. Die Be
hauptung, daB die herkommliche Lehre von den Produktions
faktoren sich nicht als eine geeignete Grondlage fur eine exakte 
Behandlung der schwierigeren Fragen der Okonomik gezeigt hat, 
diirfte somit nicht unbegriindet sein. Wir neigen tatslichlich zu 
der Annabme, daB diese Lehre mehr Probleme aufwirft als lost. 
Unter allen Umstiinden kann als feststehend betrachtet werden, 
daB sehr wenige Individuen es bei einem Vorausdurchdenken des 
okonomischen Handelns praktisch oder zweckdienlich finden, 
von den drei Integralbegriffen Gebrauch zu machen. 

Diese Denkweise wiirde ihnen auch wenig Nutzen bringen 
konnen, denn die drei oder vier Produktionsfaktoren sind in den 
gewohnlichen sozialokonomischen Darstellungen nicht nach ein
heitlichen Prinzipien bestinunt worden. Das Kapital wird als 
eine Gesamtheit von Giitem definiert und ist somit ein sta
tischer, din..Jdicher Begriff. Unter Arbeit versteht man eine 
Summ~on Tiitig~iten. Hier ist also ein .dynamischer Begriff 
aufgestellt. der auch nur in Gleichzeit oder Nachzeit zur Wirk
samkeit bestinunt werden kann. Die Untemebmerfahigkeit da
gegen ist als eine Gesamth~iLl?es1:immter Moglichkeiten zu 
denken. Der "Boden" oder die "Natur" endUch wird teils als 
die Gesamtheit -da-- naturgegebenen Produktionsmittel dem 
Kapital gleicbgestellt. tells aber auch als die Arbeit der Natur
krlifte der menschlichen Arbeit analog gedacht. Die wissen
schaftlichen Begriffe sind also theoretisch viel zu unbestinunt. 
um fur das praktische Denken brauchbar zu sein. 

Es erschwert auch die praktische Benutzung der vielen 



126 -

scharfsinnigen Beobach~ungen, die von den Theoretikem bei 
ihrer Arbeit mit den drei Faktoren ausgefiihrt wurden, daB diese 
ausschlieBlich in Beziehung zur Produktion bestimmt worden 
sind, denn bei den Erwiigungen der Leiter wird imIner die Ganz
heit der iikonomischen Interessen durchdacht. Auch Machen 
sich beim Enverb und bei anderer iikonomischer Wirksamkeit 
dieselben Grundfaktoren geltend wie be; der Produktion. Sollen 
daher die Theorien von den Grundfaktoren rur die iikonomischen 
Erwiigungen Bedeutung erhalten, scheint es uus zweckdien1ich, 
sie zu einer auf jedes wirtschaftliche Tun anwendbaren Lehre 
von den W i,tscha/ts/akioren auszubauen. 

65. Ein unmittelbarer Vergleich zwischen Untemehmer
fiihigkeit und Arbeit ist grundsli.tzlich ausgeschlossen, da die 
beiden Begriffe nach ungleichen Beschreibungsprinzipien be
stimmt sind. J edoch ist es klar, daB die Lehrevon dem 
vierten Produktionsfaktor mit der Behauptung steht und flillt, 
daB die Untemehmerarbeit von einer anderen und hiiheren 
Qualitat ist a1s diejenige Arbeit, die von den iibrigen Teilnehmem 
der Produktion ausgefiihrt wird. 

Nun laBt sich wohl nicht leuguen, daB die Arbeit eines 
Untemehmers schwierig und bedeutungsvoll sein kann. Sie 
unterscheidet sich j edoch in dieser Hinsicht nicht sehr von dem 
Wirken eines Staatsmannes oder eines Heerfiihrers, und sie 
fordert keineswegs eine derartige Sonderbegabung wie sie fUr 
Dichter, Kiinstler, Forscher und Denker Bedingung ist. Die Ver
fasser, die in blendender Weise dieUntemehmerfahigkeit a1s 
einenbesonderen Produktionsfaktor hervorheben, denken tat
sachlich immeran die IdeaIe~FQ~derungen, die an die Begabung 
cines Untemehmers zu stellen sind~ und vergessen dabei, daB 
die groBe Mehrzahl der Untemehmer sich nur einer recht mittel
maBigen Tiichtigkeit riihmen darf. Die iikonomische Geschichte, 
vor allem die Berichte von den letzten Phasen der Hochkonjunk
turen, haben leider gezeigt, daB die meisten Untemehmer imIner 
wieder die verhanguisvollsten F ehler begehen und nur geringe 
Beweise rur das Vorhandensein eines besonderen Produktio~ 
faktors hc:iherer Qualitat liefern. 

Noch ein anderer Mangel der Theorie besteht darin, daB der 
Begriff "Untemehmer" in dem Fall schwer zu bestimmen. ist, 
wenn Leitung und persOnliches Interesse an der Zweckrea1isa-
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tion von einander getrennt sind. Einzelne Okonomen·haben auch 
Definitionen aufgestellt, nach denen Kellner aIs Unternehmer 
bezeichnet werden miissen, weil sie mit eigenem Geld arheiten, 
wiihrend die werkstellenden Direktoren von Weltbetrieben diese 
Ehrenbezeichnung nieht erhalten konnen,. weil sie angestellte 
Beamte sind. 

Die Wahrheit, die der Theorie zugrunde liegt, ist, daB mensch
liche Arbeit drei qualitativ verschiedene Bestandteile in sich 
vereinigt - Denken, BeschlieJ3en und Handeln - und daB die 
Arbeit. verschiedenen Charakter annimmt, je nachdem der eine 
oder der andere dieser Bestandteile vorherrscht. 

Fiir jede dingliche Produktion ist menschliche Arbeit not
wendig; jedoch nimmt die Geistesarbeit in dieser Hinsicht eine 
vollig andere Stellung ein als das Handeln' Eine Reihe von 
Handlungen laflt sich niimlich durch andere Produktionsmittel 
ersetzen, wlihrend nur zufiilliges Gelingen Gedanken und Be-. 
schliisse ersetzen kann, und zwar auch nur in geringem Grade .. 
Ohne Zweck keine Wirksamkeit, das heiJ3t, daB die Wirksamkeit 
zuerst Gegenstand von Gedanken, sodann Yom BeschluJ3 und 
erst in dritter Linie Yom Handeln sein mull. ..Blinde Handlungen" 
sind nicht wirtschaftlich. Und wiihrend recht. oft die verschie" 
densten Individuen eine erforderliche Handlung gleich gut aus
fUhren konnen, geschieht es, daB die Realisation des Zweckes 
durchaus davon abhiingig ist, daB ein bestimmter Fachmann den 
Plan legt und d,ie grundlegenden Beschliisse faBt. 

Aber nieht nur in dieser Hinsicht unterscheidet sich die 
Geistesarbeit Yom Handeln. Sie ist auch mit anderen Teilen· 
des Selbst verkniipft. Sie wird der Aullenweit nur durch Mit
teilungen und Handlungen bekannt. Sie hat andere Beziehungen 
zu Zeit und Raum und moglicherweise auch zur Kausalitat. 

SolI daher die menschliche Arbeit durch Aufstellung meh
rerer Faktoren beschrieben werden, scheint es uns zweckdienlich, 
durch die Teilung einen Ausdruck fiir die drei qualitativ ver
schiedenen Glieder der Arbeit zu geben. In der statischen Be
schreibung konnen wir sodann aIs Wirtschaftsfaktoren die Be
griffe Donkkraft. Beschlupkraft und T atkraft aufstellen, in der 
dynamischen . Beschreibung Gedankenarbeit. Beschluparbeit und 
Handeln. 

Besonders fiir die wissenschaftliche Behandlung der Arbeits
technik scheint diese Dreiteilung groJ3e Vorteile zu bieten, denn 
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fUr die wissenschaftliche Betriebsorgamsation ist es eine der 
ersten Aufgaben, eine zweckdienliche Verteilung' des Wrrkens, 
auf· Gedankenarbeit, BeschluBarbeit und Handeln zu erm6g~ 
lichen. Bei dec Realisation einer griiBeren Reihe von Produk
tionszwecken erreichte Taylor durch eine verhiiltnismliBig kleine 
Vermehrung der Geistesarbeit die Ersparung eines wesentlichen 
Prozentsatzes der zum Handeln n6tigen Arbeit. Wie auch das 
endgiiltige Urteil uber die von ihm angewandten Methoden 
lauten mag, so wird jeder zugeben k6nnen, daB der Weg, den er 
rur die Neuorganisation des Zusammenwirkens der Arbeits
faktoren einschlug, in einer zweckdienlichen Richtung liiuft. 
Was wir Arbeitskultur nennenk6nnten, besteht gerade darin, 
daB der gr6Btm6gliche Teil der Zweckrealisation durch Geistes
arbeit ausgefiihrt wird. Schon Jahrtausende hindurch haben 
sich die F orscher unziihlige miihsame sensuelle Beobachtungen 
dadurch erspart, daB sie einige wenige generelle mentale Be
obachtungen ausfiihrten. Die Arbeit in den Betrieben muB die
selbe Richtung einschlagen. 

66. Der Produktionsfaktor "Kapital" wird von den meisten 
deutschen, 6sterreichischen und nordischen Okonomen a1s der 
Inbegriff aIler produzierten Produktionsmittel definiert. In der 
Alltagssprache und gewOhnlicJi-.inch-iii der amerikanischen 
Okonomik versteht man indessen unter .. Kapital" ausschlieBlich 
eine bestimmte Werterscheinung, und diese zweite Bedeutung 
des Wortes ist in der aeulScllin, 6sterreichischen und nordischen 
Wirtschaftslehre der ersten gleichwertig. Der Dogmenhistoriker 
k6nnte Blinde fiillen mit dem Nachweis alIer Undeutlichkeiten, 
Zweideutigkeiten und MiBverstlindnisse, zu denen dieser Doppel
gebrauch des Wortes gefiihrt hat. Um ganz sicher zu sein, daB 
wir uns auf diesem wichtigen Gebiet nicht einer unklaren Aus
drucksweise schuldig machen, wollen wir in unserem System den 

,entsprechenden Wirtschaftsfaktor mit dem Fachausdruck die 
.. Hilfsmittel" bezeichnen. Wird diese Ausdrucksweise gewlihlt, 
so Wlro es umso leichter sein, immer festzuhalten, daB wir es 
bier nicht mit der Wirkung irgend welcher Wertbeziehung, son
dem mit einer wichtigen Voraussetzung vieler 6konomischer 
Wertungen zu tun haben. 

In unserem System diirfte es iibrigens zweckdi~ch sein, 
dem Wirtschaftsfaktor der Hilfsmittel in zweierlei Weise einen 
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weiteren Umfang zu geben aIs der Produktionsfaktor Kapital 
in den gewobnliehen Darstellungen hat. 

Die erste Erweiterung folgt unmitteibar aus dem wirtschaft
liehen Charakter der Hilfsmittei. Die allgemeine Lehre erkennt 
aIs .. Kapital" nur Giiter an, die bei der Produktion gebraueht 
. werd~en. Wir miissen aIs Hilfsmittei jedes Gut an
ermnen, dessen Nutzkraft fUr die Realisation eines be1iebigen 
okonomischen Zweekes dienlieh.ist. -

- Die zweite Erweiterung steht mit unserer Auffassung der 
Geistesarbeit in Zusammenhang. Nach der allgemeinen Lehre 
umfaBt der ProduktipDsfaktor KapjW" nut Giiter. Wir miissen 
zugeben, daB die Hilfsgiiter keineswegs die einzigen von Menschen 
geschaffenen Hi1fsmittel sind, die bei der okonomischen Wirk
samkeit gebraueht werden. Bei der Geistesarbeit wird aueh eine 
Reihe von mentalen Hi1fsmi1;ieln benutzt, die nieht freie Gaben 
der Natur sind, sondern ReSuitate friiherer menscblieher Wirk
samkeit. Die logischen Begriffe, die Denkgesetze, die. tech
nischen und okonomischen K~tnisse - anes dies sind wiehtige 
mentale Hi1fsnuttel. So wie ein Produktivgut von einigen In
dividuen produziert und spater von anderen fiir Gebrauehs
zwecke erworben wird, sind diese. Erkenntnisse V9n einigen 
Denkern und Forschern errungen und werden spater von einer 
groBen Zahl der Geistesarbeiter immer aufs neue erworben. 
Ebenso wie die Produktivgiiter miissen sie durch fortgesetzte 
Arbeit bewahrt und erneuert werden. Als menschliehe Erkennt
nisse sind wenigstens einige von ihnen unverganglieh; aIs indi
viduelle Hilfsmittel fur okonomische Arbeit haben sie sowohl 
wie die Produktivgiiter begrenzte Lebensdauer. 

Anfangs wird es vielleieht etwas fremdartig wirken, die men" 
talen Hillsmittei als Wirtschaftsfaktor neben die dinglichen 
geste1lt zu sehen. In einem System, das Geistesarbeit und Han
deln aIs Arbeitsfaktoren gleiehstellt, ist dies aber nieht unIogisch. 
AuBerdem wird das Verfahren die Darstellung der Ausbildung 
erleiehtem und aueh fur die Erklarung des haufigen Ersetzens 
des Handelns durch Geistesarbeit zweckdienlich sein. Notwendig 
ist die Erweiterung nieht, denn der Wirtschaftsfaktor Denkkraft 
kann an und fur sieh so bestimmt werden, daB er aueh die Herr
schaft iiber die mentaien Hi1fsmittei umfaBt. Zweckdien1ich 
diirfte es jedoch sein, die Begriffsbestimmung folgendermaBen 
zu fonnulieren: Q:>er Wirtschaftsfaktor H il/smitteZ umfaBt diE 

KeUba", Die WertUDp1ebre. 9 
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Ganzheit alIer Produktivgiiter wie die Ganzheit alIer nutz
krii.ftigen Erkenntnisse. Erstere Gruppe wird als die der ding
lichen H il/smittel, letztere als die der mentalen H il/smittel be
zeichnet. 

67. Viele Theoretiker sind Un Zweifel damber gewesen, nach 
welchen Grundsatzen sie den Produktionsfaktor .. Kapital" -
die Gesamtheit der dinglichen Hllfsmittel - dem Boden und 

, der Natur gegeniiber zweckdienlich abgrenzen sollen. Zwei 
Losungen des Problems scheinen Yom logischen Standpunkt aus 
gleichberechtigt zu sein: ' 

x) Die .. Natur" oder der .. Boden" umfaBt diejenige Ganzheit 
der wirklichen Umwelt, die nicht_durch men.<chliche Zweckein
wirkungen dauernd verii.ndert worden ist, hlsOfem-sie sich in 
irgendeinen Sonderbesitz bringen liiBt. 

Das .. Kapital" (die dinglichen Hilfsmittel) umfaBt die Ga.w
heit alIer Prpduktiygiiter, einschlieBlich desjenigen Telles' der 
wirklichen Umwelt, der durch menschliche Zweckeinwirkungen 
dauernde Anderungen in seinem Zustand erfahren hat. 

z) Die .. Natur" oder der .. Boden" umfaBt diejenige Ganzheit 
der Uxnwelt, die sich in Sonderbesitz bringen liiBt, einschliei3lich 
derdauemden Verii.nderungen, die ihre Ursachen in menscll
lichen Zweckeinwirkungen haben. 

Das .. Kapital" (die dinglichen Hilfsmittel) umfaBt die Ga.w
heit der Produktivgiiter, die sich sensue1l oder mental als etWlUl 
von der sie umgebendenNatur dinglich Verschiedenes beobachten 
lassen. 

Die Theoretiker scheinen zwischen diesen beiden Begriffs
bestimmungen zu schwanken. Einzelne haben - ,verleitet durch 
Gedankenreihen, zu denen die Dpppelbedeutung des Wortes 
.. Kapital" sie gefiihrt hat - den Zwischenstandpunkt einge
nommen, dauemde Bodenverbesserungen solange als .. Kapital" 
(Hilfsmittel) anzusehen, bis sie amortisiert sind und dann als 
.. Boden". Es ist ihnen dabei entgangen, daB die Beschreibung 
der Produktionsfaktoren, well sie dem technischen Tell der 
Produktionslehre angeMrt, sich restlos durchfiihren lassen 
muJ3, ohne daB ein Wertphiinomen wie die Amortisation zu 
Hilfe gezogen wird. Es ist ihnen femer entgangen, daB jede 
Amortisation durchaus schiitzungsmiiBig ist, und daB die so 
gegebene Abgrenzung also nur schwebende Merkmale biete~. 
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Die Zweiteilung zwischen .-,Bodep.". und .. Kapital'.'. ist in
dessen in den weiteren Ausfiihrungen schwer ~estzuhalten;denn 
bei der Beschreibung .der Wertungen ,un4 der Verteilung der. 
Werte zeigt es sich, daB diejenigen Werte; die den' dauernden· 
Bodeniinderungen entsprechen, teils in dieselbe Klasse einzu
reihen sind wie die Werte des Bpdens •. teils in dieselbe . Klasse 
wie die Werte der dinglichen Hilfsmittel. Daher diirfte es ;tWeck
dienlich sein, die Zweiteilung aufzugeben und einen neuen Inte
gralbegriff einzufiihren, der alle die dauernden Veriinderungen 
der Natur beschreibt; die wir menschlichen Zweckeinwirkungen, 
verdanken. Diesen Integralbegriff bezeichnen.wir als den Wirt
schaftsfaktor die K ulturmitlel. 

So sind zu KulturID;itteln zu rechnen: 
Urbargemachtes Land, FluBdamm, .. 
Trockengelegtes Land, Deichbau, 
Bebautes Land, Ausgebaggerter Hafen, 
Gepflanzter Forst, Kaian1age, 
Entwiissertes Land, Hafendamm, . 
Ausgebaute Grube, Angelegie StraBe, 
Kanalisierter FluB, Aufgebauter·. Bahnkorper, 
Ausgebauter Wasserfall, Planierter Landungsplatz. 
Es ist hieraus zu ersehen, daB die Kulturmittel diejenigen 

dauemden Veriinderungen der Erdoberfliiche UJUfassen,. die durch 
menschliche Arbeit entstanden .sind. Sie sind Bes.tandeile des 
Bodens geworden, miissen aber, um dauernd nutzkriiftig zu sein, 
instand gehalten werden. AlleArten von Gebiiuden dagegen fallen 
auBerhalb des Wirtschaftsfaktors der Kulturmi!:tel. 

Die bier gegebene Systematik enthiilt, genau analysiert, 
nichts Neues. Es ist im GegenteU stets unterschieden worden 
zwischen demjenigen Teil der Umwelt, dllf sich im Naturzustand 
und demjenigen, der sich im Kulturzustand befindet. 

Fiihren wir nun die Kulturmitte!. als. ·hesonderen Wirt
schaftsfaktor ein, so bezeichnen WIT zweckdienlich mit dem Fach
ausdiUck die Naturmittel denjenigen Teil des Bodens, der sich 
noch im Naturzustand befindet. 

Durch diese Begriffsbildung versuchen wir den stiindigen 
Streit iiber dieAbgrenzung vonProduktivgiitern und Boden in der 
Weise zum AbschiuB zu bringen, daB wir aus dem umstrittenen 
Grenzgebiete, das mit den beiden Faktoren gemeinsame Merk
male hat, einen selbstiindigen Wirtschaftsfaktor bilden. Zwischen 

9' 
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den beiden Parteien des politischen Grundrentenstreits suchen 
wir also eine neutrale Zone einzuscbieben. Vielleicht k6nnen sich 
bier die Anhiinger Ricardos und die Fortschrittler der Landwirt
schaft die Hiinde reichen. 

68. Die meisten Sozia16konomen haben bei ihrer Analyse 
des Zusammenspie1s der Produktionsfaktoren das mechanistische 
Beschreibungsprinzip angewandt. Dieses Prinzip hat seine Grund
!age in einer statischen Beschreibung. Jimes Etwas in der Er
scheinungswelt, das eine statische Beschreibung iiberhaupt 
ermoglicht, wird a1s .. Materie" oder .. Stoff' bezeichnet. Eine 
Ganzheit von Erscheinungen in· einem bestimmten Zustand 
beobachtet wird demnach unmitte1bar beobachtete Materie. 
Nun iindern sich aber die Zustiinde unaufhorlich. Dies muB nach 
dem Kausalpostulat mindestens eine Ursache baben, die durch 
B~ibung des Zustandes nieht bestimmt worden ist. Die 
Ganzheit der Ursachen, duTch die der Zustand der Materie ge
iindert wird, bat man a1s .. Kraft" bezeichnet. Sie wird durch 
ihre GroBe in einer gegebenen Wirkungszeit bestimmt, und 
diese GroBe wird an dem Unterschied zwischen einem materieI1en 
Zustand am Anfang und am Sch1uJ3 dieser Wirkungszeit gemessen. 
Von diesem Prinzip ausgehend hat B6hm-Bawerk die Produk
tion a1s Raumversetzungen des Stoffes beschrieben. 

Nun hataber Wilhelm Ostwald vorgesch1agen, das ener
getische Beschreibungsprinzip fUr die DarsteI1ung der technisch
okonomischen Beziehungen zu verwerten. In der BegriffsbiJdung, 
die von uns gebraucht wird, lieBe sich sagen, daB ein solches 
Beschreibungsystem sich auf der Erkenntnis aufbaut, daB alles, 
was wir durch unsere Sinnesempfindungen wahrnehmen, Ein
wirkungen aus der Umwelt und also Ereignisse sind. Das Etwas 
in der Umwelt, das nach dem Kausalpostulat diese Ereignisse 
bewirkt, wird a1s Energie bezeichnet. Jede Erscheinung muB in 
diesem Beschreibungssystem a1s eine Ganzheit von Energie
wirkungen gedacht werden. Fiir die Naturbeschreibung ergibt 
sich dann die Aufgabe, von einer Kiassifikation der Energie
wirkungen zu einer Kiassifikation der energetischen Ursachen 
zu gelangen und ferner diejenigen Energiewirkungen zu be
schreiben, die nach dem Kausalpostulat eintreten miissen, wenn 
die festgestellten energetischen Ursachen zusammenwirken, ohne 
Riicksicht darauf, ob diese Energiewirkungen durch Sinnes-
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tiitigkeit beobachtet sind oder iiberhaupt beobachtet werden 
konnen. Die Entwicklung der Wissenschaft bei der sukzessiven 
Realisation dieses Zweckes hat Max Planck a1s eine fortschrei
tende Emanzipation von den anthropomorphen Elementen oder 
eine Objektivierung des Systems bezeichnet. In der hier ge
brauchten Begriffsbildung liiBt sie sich als eine Entwicklung 
bezeichnen, in der die mentale Beobachtung einen immer groBeren 
Platz einnimmt, wiihrend die sensuelle Beobachtung mehr und 
mehr nur zu Verifikationen der mentalempirischen Ergebnisse 
gebraucht wird. 

Die energetischen Ursachen werden a1s verschiedene "Ener
gieformen" klassifiziert, jede einze1ne gilt a1s durch die fUr sie 
charakteristischen Energiewirkungen bestimmt. Nun zeigt die 
Erfahrung, daB die Ereignisse, die Energiewirkungen hervor
rufen, darin bestehen, daB die Energie von der einen Energie
form in die andere iibergeht, also Transformationen untenvorfen 
ist, wiihrend we Menge unverlindert zu bleiben scheint (der 
Grundsatz von der Erhaltung der Energie). 1st eine Energie
menge von einer Form A in eine andere Form B transformiert, 
so kann sie in gewissen FaIlen riicktransformiert werden; die 
Transformation ist "reversibel". Einzelne Transformationen 
sind aber irreversibel, und es ist ein Erfabrungssatz, daB bei 
jeder Energietransformation ein Teil -der Energiemenge me
versibel transformiert wird. Die technische Seite der okono
mischen Wirksamkeit kann daher energetisch beschrieben werden 
als eine Ganzheit von reversiblen und irreversiblen Energie
transformationen. 

Natiirlich ist es nicht Sache der Okonomen, zu untersuchen, 
ob die Anwendung des energetischen Prinzips fUr die Natur
beschreibung von Vorteil ist. Dagegen kann erwahnt werden, 
daB sich bei okonomischen Erwagungen in zunehmendem MaBe 
energetische Gedanken geltend machen. Dies ist besonders der 
Fall bei der Motivierung der technischen Produktionszwecke, 
die von den technischen Leitern der Betriebe vorgenommen 
werden. 

69. Energie, die Technizitiit hat, wollen wir Zweckenergie 
nennen, weil nur solche Energie fUr menschliche Zwecke ver
wendbar ist. Durch die Produktion geht die benutzte Energie
menge in andere Energieformen tiber; in den fertigen Produkten 
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wird sie wiedergefunden. Aber niemaIs ganz, denn ein Teil der 
benutzten Zweckenergie wird dureh die Produktion immer in 
Energieformen transformiert, die fiir menscbliehe Zwecke unan
wendbar sind, was teils darauf beruht, daB die Menschen nur 
in geringem Grade Methoden fUr die dienliehe Ausnutzung der 
Technizitiit kennen, teils eine Wrrkung des Entropiegesetzes 
ist. 1m ProduktionsprozeB tritt also eine Degradationstendenz 
der Zweckenergie zutage. 

Wilhelm Ostwald ist mit vollem Recht dafiir eingetreten, 
daB es eins der Hauptziele der okonomischen Politik werden 
miisse, dem Energieverlust entgegenzuwirken. Teils gilt es zu 
vermeiden, . daB die' Zweckenergie vergeudet wird, teils zu er
reiehen, daBsie so effektiv wie moglich ausgenutzt wird. Bei der 
technischen Betriebsleitung wird dieser "energetische Imperativ" 
in stets wachsendem Umfang befoIgt. Energieersparnis ist schon 
seit JaIrren die leitende Idee der Erlinder. Anders steht es leider 
Jni~ der'staatliehen Politik. Fiir Regierungen wie fiir Parlamente 
scheint die Energie ein vollig unbekannter Begriff zu sein. Noch 
nie in der Weltgeschiehte hat die Menschheit eine derartige 
staatliehe Energieverschwendung erlebt wie in den JaIrren seit 
August 1914. Es ware zu hoffen, daB die j etzige J ugend, die durch 
diese fortgesetzte Vernichtung der Zweckenergie arm geworden 
ist, einmaI die Forderung einer energetischen 5taatspolitik stellen 
wird. Nur dadim:h scheint es moglieh, aIle die Gedanken, die 
jetzt in materieller Not verkiimmern, fiir menschenwiirdige 
Geistesarbeit freizumachen. 

70. Es ist behauptet worden, daB sich bei den biologischen 
Prozessen eine sogenannte "Ektropietendenz" geltend mache, 
das heiDt, eine Tendenz, Energie ohne Technizitiit in Zweck
energie zu transformieren. Aueh wenn dies riehtig ware, rirde es 
nieht die Geltung beriihren, die dem, Grundsatz von der Er
haltung der' Energie auch fUr diejenigen Energietransfonnationen 
zugeschrieben werden'muD, die von lebenden Wesen vermittelt 
werden. 50 scheint es unter aIlen Umstanden festzusteben, daB 
die Menschen die Fii.higkeit, Energie zu erzeugen, nicht haben, 
sondern nur aiII die Riehtung der Energietransfonnationen ein
wirken' konnen. ' 

Nun ist naeh der aIlgemeinen Anschauung aIle Zweckenergie 
a iII Erden urspriinglich Sonnenenergie, die teils permanent und 
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kontinuierlich von der Erde aufgefangen wird. teiIs von friiheren 
Energiebestrahlungen in dauerhaften Energieformen aufge
speichert worden ist. Die Energie konnte· somit als freie 
Gabe der Natux bezeichnet werden. 

Es ist leicht ersichtlich. daB diese energetische Beschreibung 
der Bedingungen menschlicher Wirksamkeit durchaus mit jener 
Lehre von den Naturkrliften zusammenflillt. die von der physio
kratischen Schule entwicke1t wurde und dieser ihren Namen gab. 
Der Energiebegriff war aber urn die Mitte des achtzehnten Jahr
hunderts noch nicht aufgestellt. So war es den Physiokraten 
verwehrt. eine energetische Beschreibung des Zusammenbanges 
zu geben. Sie muBten den Versuch machen. ibn durch damals 
gelliufige Begriffe zu erklliren. Dies haben sie auch getan. indem 
sie den Satz aufstellten. daB aIlein die Natur .. produktiv" sei. 
Spiitere Verfasser haben iibersehen. daB die Physiokraten das 
Wort .. produktiv" nicht als Bezeichnung fUr irgendeine wirt
schaftliche Betiitigung gebraucht haben. sondern als ein natur
philosophisches Begriffswort. So haben die Dogmenhistoriker. 
anstatt eine zeitgemii.6e Umgestaltung der von den Physiokraten 
beschriebenen Beziehungen der Menschen zur Umwelt zu geben. 
eine schade Kritik gegen aIle die Irrtiimer geiibt. die sie selbst 
aus der physiokratischen Lehre deduziert hatten. Es wird Zeit. 
daB sie verstehen. daB die physiokratische Schule nicht primitive 
und widerspruchsvolle Ideen verkiindete. sondern als ein ver
friihter Vor1ii.ufer des energetischen Beschreibungssystems an
gesehen werden muB. 

Die Individuen kOnnen indessen dieEnergietransformation so 
beeinflussen. daB die verlorene Zweckenergie in dienlicher Weise 
von anderen Energiemengen aus erneuert wird. die als Energie
que1len bezeichnet werden konnen. Dies geschieht beispie1sweise 
durch DUngen und Wechse1wirtschaft. sowie auch durch Anlage 
von FluBdiimmen und anderen Reservoiren fUr flieBendes Wasser. 
Diejenigen Energieformen dagegen. die sich durch jahrtausende
lange Transformation gebildet haben. wie die der chemischen 
Grundstoffe. der Kohle. der animalischp.u und minera1ischen 
Erdole. werden durch den Menschen beim Gebrauch erschopft. 
Wirksamkeiten. die Energiemengen dieser Art nutzkriiftig machen. 
haben die SozialOkonomen a1s .. Abbau" oder .. extraktive" 
Wirksamkeiten bezeichnet und mit Recht in eine wirtschaftliche 
Sonderklasse eingereiht. 
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Auch d,ie individuelle Energie wird durch die Arbeit degra
diertund muB erneuert werden. 1m wesentlichen geschieht die 
erforderliche Energiezufuhx durch Atmuug und Erniihrung. Es 
ist auch anzunehmen, daB. ein noch nicht genau festgestellter 
Energiezuwachs im Schlafe stattfindet. Luft wie Nahrungsstoffe 
aber werden aus der Umwelt gezogen, und die etwaige Energie
zufuhr im Schlafe ist dem Menschen iiberhaupt nicht bewuBt. 
Immer gilt jenes Gesetz, das die Physiokraten zu formulieren 
versuchten: die Menschen sind nicht Er1:euger der Energie, son
dern nur Empfiinger. 

71. Die Wirksamkeit, deren Zweck es ist, die verschiedenen 
Energieformen in die dienlichsten Kombinationen zu bringen, 
stellt der Technik der Produktion eine Reihe schwieriger 
Probleme. Zur Beschreibung der Grundbeziehungen dieser 
Wirksamkeit sei Folgendes ausgefiihrt; 

. Zwischen einer gegebenen Amahl. beli!!big abgegremter ver
schiedener Faktoren, die in die Produktion eingesetzt werden, 
liiI3t sich eine bestimmte Kombination denken, die einen groJ3eren 
Ertrag im Verhliltnis 1:U der angesetzten Zweckenergie ergibt 
a1s eine beliebige andere Kombination zwischen Einheiten der
selben Faktoren. Diese nennen wir die Optimumkombinatwn der 
gegebenen Faktoren relativ zu dem aufgestellten Zweck. Sie 
stellt also die groJ3tmogliche Zweckwirkung dieser Faktoren dar. 

1st nun in einer gegebenen Kombination der Faktoren die 
Energiemenge innerhalb eines Faktors kleiner a1s diejenige Menge, 
die mit den vorhandenen Energieformen der anderen Faktoren 
die benachbarte Optimumkombination bilden wiirde, wollen 
wir diesen Faktor a1s unterenergetisch bezeichnen. 1st im Gegen
satz duu die Energiemenge eines Faktors groJ3er aIs diejenige 
Menge, die mit den Energiemengen der anderen Faktoren die 
benachbarte Optimumkombination bilden wiirde, bezeichnen 
wir diesen Faktor a1s ubMenergetisch. 

BeschlieJ3t nun der Leiter eines Betriebes, die Produktion 
zu erweitern - oder wie es in der energetischen Beschreibuug 
ausgedriickt werden kann, neue Energiemengen in sie einzusetzen 
- und vennehrt er die Anzah! der Einheiten von Zweckenergie 
der unterenergetischen Faktoren, so .wird der Ertrag im Ver
hiiltnis zu den neu eingesetzten Einheiten so lange zunehmen, bis 
die benachbarte Optimumkombination erreicht ist, weil die 
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Energiemengen der iiberenergetischen Faktoren der Produktion 
als Energiereserve dienen. Wir bezeichnen die Beschreibung 
dieser Wirkungen als das Gesetz des zunehnunden ErIYages. Es 
erlaubt die. Aufstellung folgenden Grundsatzes fUr eine zweck
dienliche Leitung der technischen Produktion: 

Jeder Neueinsatz von Zweckenergie in eine Produktion ge
schieht technisch am zweckdienlichsten durch Zufuhr zu den 
unterenergetischen Faktoren. Wir bezeichnen diesen Grundsatz 
als das unterenergetische Prinzip. 

Aus dieser Kombinationslehre konnen wir jenes Gesetz de
duzieren, das von Liebig das "Minimumgesetz" genannt wurde 
und sich so formulieren J.ii..Bt: Die Wachstumsm6glichkeiten einer 
Pf1anze hingen von derjenigen notwendigen Wachstumsbedingung 
ab, die in der komparativ geringsteD. Menge vorhanden ist. Diese 
Wachstumsbedingung wird in der Liebigschen Terminologie der 
"Minimumiaktor" genannt. Auch bei Liebig ist die Geltung des 
Gesetzes unabhiingig von der Art und Weise, in der man den 
Minimurnfaktor bestinunt. In Einklang mit Liebigs Wort
gebrauch kann das unterenergetische Prinzip auch das Min;" 
mumprinzip genannt werden. 
.. 1st der Leiter eines Betriebes verhindert, das unterener

getiSche Prinzip anzuwenden, so mu/3 eine technische Erweite
rung der Produktion durch Zufuhr neuer Mengen von Zweck
energie zu den iiberenergetischen Faktoren vor sich gehen. Der 
Ertrag wird dann im Verhiiltnis zu den neu eingesetzten Einheiten 
abnehmen. Wir bezeichnen die Beschreibung dieser Ereignisse 
als das Gesetz des abnehmenden Ertrages. Es wird also iiberall 
da wirken, wenn das Minimumpcinzip nicht angewandt worden ist. 

Die alteren Nationalokonomen betrachteten das Gesetz des 
abnehmenden Ertrages als absolut giiltig, aber nur fUr die Land
wirtschaft, eine Auffassungsweise, die das Gesetz unter den 
Progressisten des Ackerbaus aus der Mitte des neunzehnten 
Jahrhunderts in Verruf brachte, denn diese hatten das Mini
mumgesetz von Liebig gelemt und waren nicht imstande, ihre 
landwirtschaftlichen Doktrinen mit dem Gesetz von dem ab
nehmenden Bodenertrag in Einklang zu bringen. Daher faSten 
sie diese "Schopfung der Stadtluft" nicht als objektive wissen
schaftliche Wahrheit, sondem als einseitige politische Maxime auf. 

Die modeme Okonomik hat das Gesetz verallgemeinert und 
hervorgehoben, daB es fUr jede Produktion geite, sofern einer der 
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Produktionsfaktoren konstant bleibt, wiihrend die Menge der 
anderen Faktoren sich vermehrt. Dies ist indessen offenbar 
unrichtig, denn das Gesetz gilt ja nicht, wenn der konstante 
Faktor iiberenergetisch ist. Wird dann der Vorbehalt eingefiilut, 
daB der abnehmende Ertrag "von einern gewissen Punkt an" 
eintritt, Mrt das Gesetz auf, exakt zu sein, nnd die moderne 
Formulierung ist nicht imstande gewesen, den alten Streit zum 
AbschluB zu bringen. 

Wlihlt man die hier angedeutete Beschreibung mit iiber
energetischen und unterenergetischen Faktoren und bestimmt 
das Gesetz yom abnehmenden Ertrag als relativ zum Minimum
gesetz subsidiiir, so fiillt indessen die Grundlage des Streites weg, 
well die so dargestellten Doktrinen der landwirtschaftlichen Be
triebslehre und die herkommliche sozialokonomische Theorieals 
einander ergiinzende Glieder in ein und demselben logisch abge
schlossenen Beschreibungssystern betrachtet werden konnen. 

Besonders ist zu bemerken, daB beimAckerbau - wieiibrigens 
auch bei den meisten anderen okonomischen Wirksamkeiten -
der Boden sowohl als Kulturmittel wie auch als Naturmittel 
auftritt. 1st der Boden als Kulturmittel unterenergetisch, wird 
in der Regel eine Vermehrung des Ertrages nach dern Minimum
prinzip herbeigefiilut werden kOnnen und sich also relativ grilBere 
Ergiebigkeit geltend machen. 1st dagegen der Boden als Natur
mittel unterenergetisch, wird sich das Gesetz von dern abnehmen
den Ertrage geltend machen, falls man nicht neuen Boden, der 
gleich gut oder gar besser ist als der alte, in Anbau nehmen kann. 

Das entsprechende Ertragsgesetz gilt fUr jede Produktion. 
Was in dieser Hinsicht fUr die Landwirtschaft eigentiimlich ist, 
liiBt sich daher folgendermaBen beschreiben: Da der Ackerbau 
und die anderen landwirtschaftlichen Produktionszweige im 
Verhiiltnis zur Menge der iiberbaupt angewandten Produktions
mittel mehr Boden erfordern als die anderen produktiven Wirk
samkeiten, so wird der Boden als Naturmittel im Ackerbau 
haufiger zum Minimumfaktor. 1st dann nicht Boden derselben 
oder besserer Qualitat vorhanden, tritt unvermeidlich der ab
nehmende Ertrag ein. 

72. Wii.hrend die allgerneine Lehre von der Rolle der Natur
mittel im Zusammenspiel der Faktoren ihren Schwerpunkt in 
dern Gesetz des abnehmenden Ertrages gehabt hat, ist bei der 
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Frage, welche Rolle die produzierten Produktionsmittel in diesem 
Zusanunenwirken spielen, Biihm-Bawerks Theorie von dem Pro
duktionsumweg einer der Brennpunkte gewesen . 

. Wer Produktionsmittel produziert, schIagt einen Umweg 
ein und produziert auf indirektem Wege, sagt Biihm-Bawerk, 
indem er eins seiner blendenden Bilder gebraucht. Da er nun das 
Kapital a1s die Summe der Produktivgiiter bestimmt hat, be
zeichnet er die .. Produktion auf Umwegen" a1s die .. kapitali
stische Produktionsmethode". 

Diese Formulierung ist eigentlich recht bedenklich, denn sie 
scheint die Behauptung zu enthalten, daB die .. Produktion, die 
kluge Umwege einschIagt" und geeignete Hilfsmittel verwendet, 
etwas Eigenartiges und Besonderes an dem sogenannten kapi
talistischen System ist. 

Tatsache ist indessen, daB die Umwege nicht fiir ein ein
zelnes Wirtschaftssystem charakteristisch sind. Biihm-Bawerks 
Bild spiegelt noch viel mehr wieder a1s er selbst gesehen hat, 
denn der .. Umweg" ist fiir jede iikonomische Wirksamkeit cha
rakteristisch. Wenn der Wilde am Strande liegt und ein Muschel
tier aussaugt, wenn der Affe auf einem Baume sitzt und Bananen 
frillt, wenn der Spaziergiinger drauJ3en vor einem Fenster stehen 
bleibt und die Tiine der Mondscheinsonate genieBt, die zu fum 
herausklingen, so ist das unmittelbare Konsumtion, direkter 
GenuJ3 ohne vorangegaugene iikonomische Wirksamkeit. Wenn 
aber der Wilde die Muscheltiere in Haufen sanunelt im Gedanken 
an den Hunger von morgen oder Bananen erntet und sie hinter 
einem Steinhaufen verbirgt, wenn der Spaziergiinger in einen 
Laden geht und ein Billett zum Konzert des Abends kauft, um 
dort die Mondscheinsonate zu hiiren, dann haben wir es mit 
iikonomischer Wirksamkeit zu tun und zugleich mit .. Umwegen" 
zum GenuJ3. Okonomie ist Wirksamkeit von hente, um die Plagen 
von morgen zu vermeiden. Okonomische Wirksamkeit begann 
das erste Wesen, das zwischen denBeschluJ3 zum GenieBen und den 
GenuJ3 selbst ein Zwischenglied von Wirken schob. Die primiire 
Okonomische Wirksamkeit, der erste Umweg, war ein Dingerwerb, 
eine Einsammlung von Friichten. Die Produktion ist ein zweiter 
Umweg. Die Herstellung von Hilfsmitte1n ist schon ein dritter. 
Nicht nur die kapitalistische Produktionsmethode, sondern jede 
Okonomische Wirksamkeit dient also zur Befriedigung der Be
diirfnisse .. auf indirektem Wege". Das Merkmal jeder iikono-
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mischen Wirksamkeit ist der Zeitabstand zwischen dem Be
schluB zum GenieJ3en und dem GenuBselbst. Gerade der "Umweg" 
ist es, dereine Wirksamkeit okonomisch maeht. Das Bild gibt 
eine diehterische Erkliirung der okonomischen Seite des mensch
lichen Handelns. 

Ungliicklicherweise hat Bohm-Bawerk jedoch angenommen, 
daB er mit seinem Bild die technische Seite der Produktion be
schrieben habe. So finden wir bei ihm einen Versuch, dureh den 
Umwegsgedanken eine konstante Relation zwischen der Lange 
des Produktionsprozesses und der technischen Ergiebigkeit der 
Produktion zu finden. Er hat tatsii.chlich den Satz aufgestellt, 
daB "eine klug gewli.hlte Einschlagung oder Verliingerung zeit
raubender Produktionsumwege in aIler Regel zu einem tech
nischen Mehrergebnis fiihrt". Der Satz lii/3t sieh kaum durch 
unmittelbare Untersuchungen verifizieren, denn beim Vergleieh 
eines llingeren Produktionsprozesses mit einem kiirzeren wird sieh 
in der Regel herausstellen, daB der liingere ergiebiger ist. Dies ist 
aber keine Wirkung des Umweges. Die Ursache ist im Gegenteil, 
daB der Leiter eines Betriebes in der Regel nur zu einem liingeren 
ProduktionsprozeJ3 iibergeht, wenn er im voraus mit groJ3er 
Wahrscheinlichkeit berechnen kann, daB der langere Produktions
prozeJ3 ergiebiger jst. Diese Erkenntnis in Vorauszeit ist es, die 
seinen BeschIuJ3 motiviert, die llingere Periode zu wli.hlen. Er 
kann sich jedoch men und die liingere Periode sich in Nach
zeit weniger ergiebig erweisen aIs die kiirzere. Und einer der 
technischen Zwecke bei der Prodnktion ist immer, den Pro
duktionsprozeJ3 so kurz wie moglieh zu gestalten, denn von 
zwei Prozessen, die gleich groJ3en Ertrag ergeben, ist der kiirzere 
natiirlieh der zweckdienlichere. 

Das hat Bohm·Bawerk selbst eigentlich zugeben miissen. 
Es la.J3t sich jedoch nicht leugnen, daB die fehIerhafte Anwendung 
des KausaIpostulats, die ein integrierendes Glied der Idee selbst 
ist, auf seine Formulierung der Agiotheorie ungiinstig einge
wirkt hat. 

Die Ursachen dafiir, daB eine Produktion, die Hilfsmittel 
gebraueht und "Umwege" einschliigt, in der Regel ergiebiger ist , 
aIs eine direktere, stehen nieht in unmittelbarer Verbindung mit 
dem ZeitInoment; sie Iiegen aIle im Energiebereieh. Die An
wendung von HilfsmitteIn ermogIieht niimlieh den Gebraueh von 
Energiemengen, die sonst nieht verwertet worden waren. WenD 



- qx -

Norwegen sich durch einen so zeitraubenden Produktionsumweg 
wie den Wasserfallausbau mehr Licht verschaffen kann, liegt 
die Ursache nicht darin, daB der Ausbau Zeit beansprucht, und 
wenn auch ein beschlossener Ausbau zwanzig Jahre sabotiert 
wiirde, gabe er deshalb nicht einen Mehrertrag von sechzehn Watt. 
Aber der norwegische Wassedallausbau ermoglicht die Aus
nutzung der Gravitationsenergie von Hunderttausenden von 
Pferdekriiften, also eine gewaltige AUSIlUtzung von Energie, die 
sonst vergeudet worden ware. Wenn der Umweg eine groBere 
Energieausnutzung ermoglicht, kann in Verbindung mit ibm von 
einem Mehrertrag gesprochen werden. 1m entgegengesetzten 
Faile fiihrt er nicht zu einem technischen Mehrergebnis. 

Eine zeitgemaBe und exakte Beschreibung der technischen 
Seite der Produktion mit Hilfsmitteln kann Bohm-Bawerks 
Beschreibungsprinzipien nicht folgen. Dagegen scheint bier das 
energetische Prinzip die Theorie vorw1irts fiihren zu konnen. 

73. Die Lehre von den Produktionsfaktoren, so wie sie nun 
iiber hundert Jahre lang in der Theorie dargesteIlt worden ist, 
bietet viele systematische Vorteile. Sie ist aber etwas zu sche
matisch skizziert und etwas zu starr ausgebaut, um den Er
wagenden bei Aufstellung ihrer Produktionszwecke dienen zu 
kOnnen. Ihre Gedauken schlagen meist andere Bahnen ein. 

Es ist jedoch moglich' daB eine Modernisierung die Lehre 
praktischer gestalten wiirde. Wir haben hier gewagt, die Wege 
anzudeuten, die bei einer solchen Umgestaltung eingeschlagen 
werden kOnnten, und glauben, daB die Theorie nicht vor den 
Aufgaben zuriickweichen darf, die sich bier zeigen. Weit wich
tiger noch a1s die Gewiibrung eines Mittels fiir edolgreichen 
Unterricht an den Universitaten ware die Erzielung einer exakten 
Grund1age fiir Erwagungen der Leiter der Betriebe. Begriffe 
wie die Produktionsfaktoren sind nur mentale Hilfsmittel, sind 
Arbeitsideen, um mit William James zu sprechen. Kann es fiir 
wichtige Zwecke dienlich sein, andere Hilfsideen zu gebrauchen, 
so soli man dies nicht unterlassen. Die okonomische Erkenntnis 
ist schwer zu erringen; viele Gedankenwerkzeuge sind zu dieser 
Arbeit nOtig. 



Zwiilftes Kapite1. 

Ausbildung. 

74. In jeder menschlichen Gesellschaft wird ein bedeutender 
Tei! der okonomischen Wirksamkeit zur Versorgung derjenigen 
ausgeiibt. die selbst geniigender Arbeitskxaft entraten. Schon 
hieraus geht hervor. daB jede Wirksamkeit. die bewirkt. daB 
jemand Arbeitskxaft oder vermehrte Arbeitskxaft erhlilt. cinen 
okonomischen Charakter hat. Zur Bestimmung der verschiedenen 
Arten dieser Wirksamkeit diirfte die folgende Feststellung der 
Bedingungen der Arbeitsfabigkeit dienlich sein: 

I) Der Arbeitende muD Denkktaft. BeschluDktaft und Tat
kraft haben. 

2) Diese Kr:afte miissen zur Realisation menschlicher Zwecke 
dienlich sein. 

3) Diese Dienlichkeit muD von fum oder von anderen erkannt 
sein. 

4) Ihm oder anderen muD eine Methode zum Gebrauch seiner 
Arbeitskxaft bekannt sein. 

SI Er muD sich in einem solchen korperlichen. seelischen und 
mentalen Zustand befinden. daB el" die Arbeitsdienste ausfiihren 
kann. 

Nur in wenigen Fiillen geniigt es jedoch fiir cinen Arbeiter. 
Arbeitskxaft zu haben; er muD auch iiber besondere Fiihigkeiten 
verfiigen konnen; denn seine Dienste sind nachgefragt. wei! 
bestimmte Leistungen fur die Realisation bestimmter Zwecke 
gebraucht werden sollen. Der Arbeiter muD also seine Denkkraft. 
BeschluDkraft und Tatkraft in einer bestimmten Weise anwenden 
konnen. Dies setzt vor allem cine Summe von Erkenntnissen 
iiber die auszufiihrende Arbeit voraus, sodann aber auch - be
sonders bei der Losung schwieriger Aufgaben - Obung. die durch 
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Leistung iihnlicher Dienste erworben ist. Wir konnen Smnit von 
allgemeinen und besonderen Arbeitsfiihigkeiten sprechen. 

Unter den Wirksamkeiten, die bewirken, daB jemand eine 
allgemeine oder besondere Arbeitsflihigkeit erhiilt, wollen wir 
mit dem Fachwort A usbildung diejenige bezeichnen, deren Wir
kung durch Lemen oder Obung eintritt. Sie ist entweder gene
relle Ausbildung oder Spezialausbildung. 

Die Ausbildung geschieht teils durch Se1bstarbeit, teils durch 
Wirksamkeit, die von anderen ausgeiibt wird. Sie ist wirtschaft
lich, einerlei ob sie die Fiibigkeit zur Ausfiihrung von okono
Inischer Arbeit oder von Konsumtionsarbeit erhOht. 

75. Wenn die herkommliche sozialokonoInische Theorie die 
Ausbildung nicht als wirtschaftlich beschrieben hat, so konnen 
zwei Gruppen von Ursachen zur Erkliirung angefiihrt werden. 

Die erst" Gruppe steht mit dem Entwicklungsgang der 
sozialokonoInischen Wissenschaft in Verbindung. In der Theorie 
sind die Begriffe Produktion, Umsatz und Verteilung vorherr
schend gewesen. Wird Produktion rein dinglich definiert, so 
rilumt dieses Lehrsystem der Ausbildung keinen Platz ein. Der 
wirtschaftliche Charakter der letzteren leuchtet erst ein, wenn der 
Begriff okonomische Wirksamkeit zum Mittelpunkt der Wissen
schaft gemacht wird. AuJ3erdem hat die Okonomik sich beson
ders mit denj enigen okonoInischen Wirksamkeiten beschiiftigt, 
die an dem spezifischen Arbeitsplatz und auf dem Markt aus
geiibt werden. Die Ausbildung geschieht aber hauptsachllch 
in Heim und Schule. 

Zweitens machen sich die okonomischen Motive bei der Auf
stellung von Ausbildungszwecken nur in sehr beschranktem MaBe 
ge1tend. So wird der offentliche Unterricht im wesentlichen nach 
dem Gesichtspunkt geordnet, den Kindem und jungen Leuten 
eine Surnme mentaler Kenntnisse zu geben, die ihnen als Staats
angehorige nutzen konnen. Nur ein verhiiltnismiiBig kleiner Teil 
des Unterrichts dient unmittelbar okonomischen Zwecken. 

Der Umstand, daB der Charakter der Ausbildung als oko
nomische Wirksamkeit nicht erkannt worden ist, hat auf die Aus
bildung selbst sehr zuriickgewirkt. Nur in geringem Grade werden 
die kiinftigen Arbeiter in Denkkraft, BeschluJ3kraft und Tatkraft 
geiibt. Unterricht in Arbeitsmethoden wird selten erteilt. 1m 
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groBen und ganzen werden daher nur solche Individuen 
HOchstleistungen hervorbringen konnen, die giinstige okono
mische AusgangS§edingungen oder besonders reiche natiirliche 
Anlagen haben. Vom okonomischen Gesichtspunkt aus steht 
die Ausbildung, mit der dinglichen Produktion verglichen, auf 
einer primitiven Stufe. Es wird eine Hauptaufgabe der werden
den Arbeitstechnik sein, diesem Mangel abzuhe1fen. 



Dceizehntes Kapitel. 

Das Okonomische Opfer. 

76. Der Zweck wicd dadurch realisiert, daB Ereignisse ein
treten, die sich als eine durch menschliche Arbeit verursachte 
Ganzheit von reserviblen und irceversiblen Transformationen 
der Zw.eckenergie bescbceiben lassen. 

Nun kann die Arbeitszeit, die fiir eine Zweckrealisation an
gewandt wicd, nicht fiir andere Zwecke verwertet werden. Die 
Energie, die in einer Weise transformiert wicd, kann nicht gleich
zeitig in anderer Weise transformiert werden, und die degra
dierte Energie kann nicht Gegenstand spaterer Zwecktransfor
mationen sein. Auch bedeutet die Zweckenergie, die vertauscht 
wird, einen Energieverlust fiir den V ertauscher. J ede Wirksam
keit bringt es daher mit sich, daB der Zweckstellende infolge 
seines Beschlusses auf andere Anwendungen seiner Fahigkeiten 
und der benutzten Menge von Zweckenergie in der Arbeitszeit 
sowie auch auf jeden spateren Gebrauch der Energie, die ver
tauscht oder degradiert wicd, verzichten muB. Dieses Ver
zichten kann als ein Opfer bezeichnet werden. Die Arbeit kann 
dem Arbeiter eine Summe von Unlustgefiihlen verursachen, 
und der Vertauscher muB oft Unlust erdulden. Diese Unlust
gefiihle treten auch als OPfer hervor. 

1st das Opfer die Wirkung einer okonomischen Wirksamkeit, 
wollen wic es iikonomiiches OPfer nennen. 

Wer sorgfaItig erwagt, beschreibt die mutmaBlichen Opfer 
der Wirksamkeit fiir sich selbst, ehe er den BeschluB faBt. 

Das Opfer kann in zwei Beziehungen bestimmt werden, und 
zwar in Beziehung zum Betriebe oder zum Erwagenden selbst; 
es IiiBt sich entweder als Betriebsr1>fer oder als persiinliches OPfer 
feststellen. 

K ellh a u. Die We:rtuaplehre. '0 



- I46 -

Da der Betrieb keine Eindrucksgefiihle hat, umfaBt das Be
,triebsopfer keine Unlust. Es hat uberhaupt einen vollig objek-

" tiven Charakter. Ausdriicke seiner· GroBe sind die Zeit der Zweck
realisation und die EnergieJnengen, die vertauscht oder degradiert 
wurden. Das Betriebsopfer besteht also aus einem Zeitopfer und 
einem Energieopfer. 

Das pers6nliche Opfer ist eine kompliziertere GroBe. In 
den typischen Theorien der modernen Okonomik wird es aber 
gewohnlich nur mit einem seiner BestandteiIe, und zwar mit clem 
Unlustopfer identifiziert. Es dad aber nicht ubersehen werden, 
daB es neben der Unlust genau dieselben Bestandteile umfaBt 
wie das Betriebsopfer. 

Tatsiichlich ist auch das Zeitopfer detjenige Bestandteil des 
Arbeitsopfers, der sich am leichtesten feststeIIen liiBt. Das Men
schen1eben hat nur eine kurze Dauer, und niemand kann im 
voraus wissen, wann der Tod der eigenen Wirksamkeit ein Ende 
setzen wird. So steht die Zeit dem Menschen nur in beschrlinkter 
Ausdehnung zur Verfiigung, und weiI er die Stunden, die er far 
einen bestimmten Zweck verwendet, nicht gIeichzeitig rur andere 
Zwecke verwerten kann, ist far den Arbeitenden jede Zeitan
wendung ein Opfer, das aus den Lustgefiihlen oder Nutzwir
kungen besteht, die er durch andere Zeitanwendungen hiitte 
erreichen konnen. WeiI aber hypotbetische Ereignisse nur Gegen
stand hypotbetischer Erkenntnisse sind, entzieht sich die GroBe 
dieses Opfers jeder exalcten Bestimmung. AIs Ausdruck dafiir 
wird gewohnlich die Lange der Arbeitszeit aufgefaBt, obgleich 
man sehr wohl weiB, daB eine VerbiiItnismli.Bigkeit zwischen ihr 
und der GroBe des Opfers eine Selteuheit darsteIIt. 

Das Energieopfer ist eine Wirkung des Gesetzes von der 
Erhaltung der Energie. Wie schon gesagt, hat dieses auch fUr 
die Arbeit der Iebenden Wesen exakte GeItung. Die Energie
mengen, die durch die Arbeit verIoren gehen, mussen durch 
Atmung, Emlihrung oder Schlaf ersetzt werden. So ist das 
Energieopfer Ieicht festzusteIIen, zugleich aber unmeglich zu 
messen, denn nur der Unterschied zwischen der wiihrend der 
Arbeit verbrauchten Energiemenge, und denjenigen Energie
mengen, die auch ohne Arbeit hatten verbraucht werden mussen, 
kann aIs Arbeitsopfer bezeichnet werden. In dieser Differen& 
aber ist der Subtrahend ein unbekanntes Glied. 

Das Unlustopfer der Arbeit ist in vieler Hinsicht von demo 
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Zeitopfer und dem Energieopfer abhiingig. Es variiert mit dem 
Gesundheitszustand des Arbeiters, mit seiner Laune, Ausbildung, 
Arbeitsfiihigkeit und auch mit den Gedanken, die er sich iiber' '. 
den Nutzen der Arbeit.macht. Es iiudert sich auch mit der 'Art 
der Arbeit, mit ihrer Annehmllchkeit, Llinge, Intensitat und ihreui. 
Tempo. Es ist griiBer bei kranken, Iaunischen, schlecht ausge
bildeten, unflihigen und passiv veran1agten Naturen. Es nimmt 
rasch ZU, wenn die Arbeit einfiirmig und Iangweilig, die Arbeit&' 
zeit besonders lang, die Intensitat oder das Tempo iibertrieben ist. 

Die Verschiedenartigkeit der Faktoren, aus denen das Un
lustopfer besteht, macht es schwierig, wenn nicht unmiiglich, 
exakte Gesetze fUr seine Variationen festzustellen, Auch ent
ziehen sich die Unlustgefiihle jeder unmittelbaren Messung. 
Einzelne Theoretiker haben trotzdem den Versuch gemacht, fiir 
die Variationen der Unlust in einer gegebenen Arbeitszeit Gesetze 
zu formulieren. Von allen diesen Ausdriicken einer behaupteten 
GesetzmliBigkeit gilt aber, daB sie in ihrer Form exakter sind 
als in ihren Beziehungen zum Tatbestand. Als typisch kann die 
Behauptung angesehen werden, daB die Arbeitsunlust in geo
metrischer Progression steigt wenn die Arbeitszeit in arith
metischer Progression zunimmt. 

Einen Ausdruck fUr das Energieopfer und die Unlust gibt 
die MUdigkeit, die wirtschaftlich bestimmt werden kann als eine 
durch den Energieverlust und die Unlust herabgesetzte Flihigkeit. 
die Arbeit zu leisten. Sie wird sowohl mental als emotionell und 
gewiihnlich auch durch Sinnesempfindungen erkannt und kaun 
sogar mit starken Sclunerzen verbunden sein. Das Energieopfer 
bringt es mit sich, daB beinahe jede Arbeit nach dem VerIaufe 
einiger Zeit eine gewisse Miidigkeit hervorruft. 

Diese Analyse diirfte ausreichen. um zu zeigen, daB 
"Arbeitsunlust" kein gliicklicher Ausdruck fiir das Arbeitsopfer 
ist. tlberhaupt hat dieser Begriff eine viel zu groBe Rolle in der 
modemen Wirtschaftslehre gespielt. Die Erklarung ist wohl auf 
dem rein theoretischen Gebiet zu finden. Die Theorien iiber die 
Bedeutung der Arbeitsunlust sind auch nicht auf unmittelbaren 
Beobachtungen aufgebaut. Sie scheinen im Gegenteil konstruiert 
zu sein. um ein theoretisch brauchbares Gegenstiick zu der Grenz
Dutzen1ehre zu liefem. 

Die Nutzentheoretiker haben das Ingangsetzen einer Arbeit 
als die Wirkung des Gefiihles beschrieben, das wir a1s Entbeh,. 

10· 
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rungsunlust"bezeichnen konnen. Dementsprechend haben einzelne 
Opfertheoretiker das Aufhoren der Arbeit als eine Wirkung der 
Arbeitsunlust beschreiben wollen. Die letzte "Opfereinheit" 
wird dann als das "Grenz opfer" bezeichnet. So stehen nach 
dieser Lehre, die als die erenzt>Ptertheorie bezeichnet worden ist, 
in der ganzen Arbeitszeit zwei Gruppen von Unlustgefiihlen ein
ander gegeniiber, und zwar die Entbehrungsunlust als Motiv und 
die Arbeitsunlust als Antimotiv. Wie in unserem achten Kapitel 
gezeigt wurde, iibersieht die Grenznutzenlehre, daB auch die 
Lustgefiihle als unmittelbare Motive tiitig sind, und daB der 
GenuB bei kontinuierlicher Befriedigung zunehmen kann. In 
entsprechender Weise iibersehen die Opfertheoretiker, daB auch 
die Arbeit Lustgefiihle hervorrufen, und daB die Arbeitslust bei 
kontinuierlicher Beschiiftigung wachsen kann. Dies ist um so ver
hiinguisvoller, als gerade die Arbeitslust zu den treibenden MOo 
ti~en der Weltentwicklung gehort. 

Die schematische Grenzopferlehre hat tatsiichlich den 
innersten Kern der menschlichen Wesenheit verkannt. Ohne 
Arbeit hat das Leben keinen Inhalt. Den meisten Menschen ist 
'Millliggang ein Obel und Langeweile ein sehr unangenehmes Un
lustgefiihl. Der Drang zum Wirken ist angeboren. Eine Beob
achtung der Kinder ist lehrreich. Sie wollen stets in Tiitigkeit 
sein um der Tiitigkeit willen. Das Spiel ist der Traum von der 
Arbeit. 

AuBerdem lost der Gebrauch der Kriifte und Fiihigkeiten 
starke Lustgefiihle aus. Das BewuBtsein, Ziele und Zwecke zu 
fordern, verstiirkt die Arbeitsfreude. Wer einen Tell seiner 
eigenen Persc5nlichkeit in die Arbeit hineinlegen kann, erlebt eine 
besondere Freude. Und es ist kein Vorrecht der Dichter und 
Kiinstler, das eigenartige Gliick zu empfinden, das immer auf
taucht, wenn es gelingt, der Arbeit einen Ausdruck des Schon
heitssinnes zu geben. Jeder Mensch kann es erreichen, etwas 
von diesem Gefiihl zu empfinden. 

Die Arbeitsfreude steht nicht in so inniger Verbindung mit 
dem Zeitverlauf wie die Arbeitsunlust. Das kommt daher, daB sie 
zumeist in der gedanklichen Seite des Arbeitens ihren Ursprung 
hat, und die mentale Tiitigkeit ist weniger zeitgebunden als 
irgendeine andere. Oberhaupt haben Arbeitsunlust und Arbeits
freude verschiedene Ursachen und konnen deshalb gleichzeitig 
von derselben Arbeit hervorgerufen werden. So heben sie ein-
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ander nicht auf. Sie stehen nebeneinander und im Streit mit, 
einander. Zwischen ihnen kann kein Ausgleich stattfinden, nur 
eine Spannung. So wird es nicht maglich sein, die Bewegungen 
der beiden Gefiihle durch die Einfiihrung eines Gesamtbegriffes 
zu beschreiben. Die Arbeitsfreude 11iBt sich also ebensowenig 
in die Grenzopfertheorie einfUgen wie der GenuB in die Grenz
nutzentheorie. 

Nicht immer aber stehen Arbeitsfreude und ArbeitsUnlust 
einander gegeniiber. Es gibt Arheit, die nur Unlust hervorruft, 
und auch Arbeit, die nur Lust bewirkt. Aus dieser Beobachtung 
ergibt sich ein Problem von graBter Tragweite: ist die Arbeits
unlust iiberhaupt eine Notwendigkeit, oder l1iBt es sich denken, 
daB sie nur eine Wirkung von mangelhafter Geistesaussbildung 
und Seeleneinstellung, von miBlichen Arbeitsbedingungen und 
fehlerhafter Arbeitsorganisation ist? Erst eine Gesellschaft, in 
der schon J ahrhunderte hindurch wissenschaftliche Arbeits
technik angewandt worden ware, kannte diese Frage beant
worten. 

Die Maglichkeit einer Beseitigung der ArbeitsUnlust zeigt, 
daB es im Prinzip unrichtig ist, das pers6nliche Arbeitsopfer aus-, 
schlieBlich durch die Unlust beschreiben zu wollen, anstatt das 
Hauptgewicht auf das Zeitopfer und das Energieopfer zu legen, 
die nie beseitigt werden kannen. 

In der Theorie von der Bedeutung der ArbeitsUnlust ist 
wohl eine der vielen Wirkungen des einseitigen Materialismus 
des neunzehnten Jahrhunderts zu erblicken. Vielleicht lieBe sich 
sogar sagen, daB die ArbeitsUnlust von einzelnen Verfassem so 
stark betont wurde, daB ihre Lehre als eine typische Degene
rationserscheinung bezeichnet werden muB. Die Erklii.rnng ist, 
daB sich in unserer Wirtschaftsepoche die Arbeiterfrage in der 
Industrie zuspitzt, denn hier ist dieArbeit fUr die untergeordneten 
Teilnehmer gewahnlich einfarmig, nervenaufreibend und un
angenehm. 

Der modeme homo oeconomicus ist in diesem Sinne der 
typische Degenerierte. Nie hat er den Fluch des MiiBiggangs er
kannt. Ibm gibt die Arbeit nur Unlust. Und wenn seine Arbeits
zeit in arithmetischer Progression zunimmt, wachsen seine Un
lustgefUhle geometrisch. Kein .vemiinftiger Arbeitsleiter wiirde 
gutwillig einen so schlechten Arbeiter anstellen. 
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77. Die voIlig ausgestaltete Grenzopfertheorie liU3t sich 
folgendennaBen wiedergeben: 

J ede ArbeitsIeistung ruft Unlust hervor. Bei kontinuier
lic.her Arbeit wird jede splitere Zeiteinheit eine gr6Bere Unlust 
bewirken als die vorangehende. Das Unlustopfer steigt a11mii.h
lic.h auf ein Maximum. Dies wird das "Grenzopfer" genannt und 
besteht also aus der Unlust bei der letzten Zeiteinheit der Arbeit. 

Wird diese Theorie mit der Grenznutzen1ehre zusammen
gestellt, so erhlilt die Beschreibung folgende Form: 

Bei kontinuierlic.her Arbeit wird in jeder Zeiteinheit ein 
schwlicheres Bediirfnis befriedigt als in der vorangehenden und 
gleic.hzeitig eine groBere Arbeitsunlust hervorgerufen. Die Wir
kung der Arbeit ist also ein gleic.hzeitiges Fallen der Entbehrungs
unlust und Steigen der Arbeitsun1ust. Wenn beide Unlustgefiihle 
gleic.h stark sind, hlilt der Arbeiter mit der Arbeit inne. Es muB 
dann gesagt werden, daB die in der letzten Zeiteinheit beseitigte 
Entbehrungsunlust gleich groB ist wie die Arbeitsun1ust, die in 
dieser letzten Zeiteinheit bewirkt wurde. Dieser letzte Satz ist 
als das Gesetz der Gleic.hheit von Grenznutzen und Grenzopfer 
bezeic.hnet worden. 

Diese Besc.hreibung baut sic.h auf folgenden Suppositionen 
auf: 

x) AIle Arbeitsunlust ist einheitlic.h und liU3t sic.h bei kon
tinuierlicher Arbeit durc.h eine steigende Kurve symbolisieren. 

2) Die letzte Zeiteinheit der Arbeit ruft das groBte Unlust
opfer hervor. 

3) Durch die Ausfiihrung der Arbeit nirnmt die Bediirfnis
unlust ab, so daB die abnehmende Entbehruugsunlust und die 
zunehmende Arbeitsunlust sich durch Kurven entgegengesetzter 
Ric.htung innerhalb desselben Koordinatwinkels symbolisieren 
lassen. 

4) EntbehrungsunIust und Arbeitsun1ust sind unmittelbar 
und unbedingt vergleic.hbar. 

5) Beim Eintreten der Gleichheit zwischen beseitigter Ent
behrungsunlust und hervorgerufener Arbeitsun1ust wird der 
Arbeiter mit seiner Tiitigkeit aufhOren. 

Eine Analyse dieser Suppositionen gibt folgende Resultate: 
Die erste und zweite Supposition besc.hreiben eineHypothese, 

die nur Geltung beanspruc.hen kann, wenn von einer Reihe von 
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Beziehungen abgesehen wird. Unter den fiir die Theorie er
forderlichen Abstraktionen sind folgende zu nennen: 

Erstens muB davon abgesehen werden, daB die Unlust ver
schiedene Ursachen hat, die in verschiedener Beziehung zum 
Zeitverlauf stehen. 

Zweitens muB davon abgesehen werden, daB jeder Anfang 
einer Arbeit eine besondere Anspannung erfordert, ein "Ober
winden der korperlichen, seelischen und mentalen Triigheit, was 
oft ein Maximum von U nlust gerade in der ersten Zeiteinheit 
bewirkt. 

Drittens muB von der Tatsache abgesehen werden, daB die 
Arbeitsfiihigkeit im Laufe der Arbeitszeit zunehmen kann. Aus 
zwei Griinden ist diese Abstraktion yom wissenschaftlichen 
Standpunkt aus besonders verhangrusvoll. Sie enthiilt erstens 
ein "Obersehen des biologischen Grundgesetzes der Anpassung 
und zweitens ein "Obersehen des arbeitstechnischen Grundgesetzes 
von den Wirkungen der Cbung. 

Viertens muB von jeder Einwirkung der Arbeitsfreude auf 
die Arbeitsunlust abgesehen werden. 

Fiinftens muB davon abgesehen werden, daB die Arbeitszeit 
in der Regel schon in Vorauszeit zur Arbeit festgesetzt worden 
ist, und daB die Freude dariiber, bald fertig zu sein, die Arbeits
unlust der letzten Zeiteinheit oft herabsetzt. 

Sechstens muB davon abgesehen werden, daB die Arbeits
unlust in der Regel mit jeder Anderung in der Art der Arbeit 
variiert. 

Siebtens muB davon abgesehen werden, daB gerade der 
Umstand, an einem bestimmten Tage arbeiten zu miissen, eine 
Ganzheitsunlust hervorrufen kann, die mit der Verllingerung 
der Arbeitszeit gar nicht zunimmt. 

Die in der dritten und vierten Supposition vorausgesetzte 
Gleichzeitigkeit der abnehmenden Entbehrungsunlust und der 
zunelunenden Arbeitsunlust beruht auf einer kiihnen theore
tischen ZusammensteIIung von Wirksamkeiten, die zeitlich ge
trennt sind. 

Die unrnitte1bare und kontinuierliche Befriedigung der 
Bediirfnisse geschieht durch die Konsumtion. Sie bewirkt 
die abnehmende Entbehrungsunlust. Aber die Konsumtions
arbeit ruft keine nennenswerte Arbeitsunlust hervor. Die 
Arbeitsunlust dagegen zeigt sich bei okonomischer und quasi-
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okonomischer Wirksamkeit. Durch sie werden aber die Bediirf, 
nisse nieht. unmittelbar und kontinuierlich befriedigt. Sie be
zwecken nur, die zukiinftige Befriedigung zu ennoglichen. Die 
Theorie von der abnehmenden Entbehrungsunlust kann auf den 
Reichen angewandt werden, der seinen gekiihlten Sekt Un 
Speisesaal des Hotels Adlon genieSt, nieht aber auf den Tage
lohner, der Jahre vorher Mist auf den Weinberg gebraeht hat, 
wo die Trauben gewachsen sind. 

Die vorausgesetzte Gleichzeitigkeit kann bei okonomischen 
Ereignissen iiberhaupt nicht eintreten, denn wenn die Arbeit in 
Gleichzeit mit der Konsumtion ausgefiihrt wird, dad sie nieht 
als wirtschaftlich bezeichnet werden. 

Die fiinfte Supposition endlich setzt voraus, daB die Arbeit 
aullioren kann, wenn ein bestimmtes seelisches Gleichgewicht 
eintritt. Hier ist davon abgesehen worden, daB die Arbeitszeit 
fast immer Un voraus bestimmt worden ist, so daB der Arbeiter 
in den meisten Fli.11en iiberhaupt keine Moglichkeit hat, beUn 
Eintreten eines seelischen Ereignisses innezuhalten. 

Die mehr oder weniger bewu.Bte Erkenntnis dieser und 
anderer Schwierigkeiten hat einzelne Verfasser dazu verania.Bt, 
den Satz der Gleichheit von Grenznutzen und Grenzopfer als 
eine Tautologie zu bestimmen, indem sie gesagt haben, daB die 
Gleichheit zwischen Grenznutzen und Grenzopfer eintreten muB, 
wenn die Arbeit aulliort. Die Lehre erleidet aber dadurch eine 
grundsiitzliche Anderung. Anstatt, wie bezweckt, den BeschluB, 
mit der Arbeit innezuhaiten, als die Wirkung eines seelischen 
Gleichgewichts zu bestimmen, erkiiiren sie das seelische Gleich
gewicht als die Wirkung des Beschlusses. Die so formulierte 
Beschreibung gerat indessen in Streit mit der Opferdefinition, 
die der Theorie selbst zugrunde liegt, denn durch diese Definition 
wird das Opfer unabhiingig von seiner Beziehung zum Nutzen 
bestimmt. 

78. Die Grenzopfertheorie baut sich auf dem Determinismus 
auf, denn wird die Behauptung ihrer tautologischen Richtigkeit 
als FremdkOrper beseitigt, ist ihr Inhalt der, daB der Beschlu.B. 
mit einer Arbeit innezuhalten, von einem bestimmten psycho
logischen Ereignis determiniert ist. Exakt kann daher die Lehre 
als eine Theorie der Arbeitsun1ust bezeichnet werden. aber 
nicht als eine Theorie des 6konomischen Opfers. denn was mit 
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Naturnotwendigkeit ausgefiihrt wird, kann' nieht aIs ein Opfer 
bezeichnet werden. MonokausaIe Notwendigkeit und Opfer 
scblief\en einander kontradiktorisch aus. Nur wenn jemand 
denkt, daB er seine Zeit oder Zweckenergie zu mehreren Zwecken 
gebrauehen kann, ist er imstande, den Gebraueh fii.r einen be
stimmten Zweck als ein Opfer zu bezeichnen. Nur wenn er denkt, 
daB er die Ausfiihrung einer Arbeit unterIassen kann, ist es ibm 
moglieh, die UnIust dabei aIs ein Opfer zu bezeichnen. Die 
Opferidee steht mit dem Gedanken an die Beschlullkraft in 
unIosbarer Verbindung. Wer das indeterministische Postulat 
ubersieht, mull das Opfer verleugnen. 

Eine Beschreibung der okonomischen Wirksamkeit wiirde 
iIrefiihren, wenn sie dies verschwiege. Der Zusammenhang aber 
zwischen Beschlull und Opfer kann erst in der Wertungstheorie 
seine volle Beleuehtung erhalten. So wird die exakte F eststellung 
des Platzes, den der Gedanke an das Opfer in den okonomischen 
Erwiigungen einnimmt, Aufgabe der Lehre von der okono
mischen Wertung sein. 



Vierter Teil. 

Die okonomische Wertung. 



Vierzehntes Kapite!. 

Vergleich und Wertung. 

79. Vnter den okonomischen Grundbeziehungen spielen die 
Wertrelationen eine maBgebende Rolle. In jedem bisherigen 
durchdachten okonomischen Systembau ist auch dieWerttheorie 
ein Grundpfei!er. Wei! es aber noch nicht gelungen ist, eine ein· 
deutige und endgiiltige Wertdefinition zu geben, stehen die ver
schiedenen groBen okonomischen Gedankengebaude auf unein
heitlicher Grundlage. 

Es ist ein Hauptzweck dieser Abhandlung, einen Versuch zu 
machen, den Wertbegr!!! exakt zu bestimmen. Wir haben es 
hierfiir als zweckdienlich erachtet, mittels eines Isolierungsver
fahrens den Wertbegriff nicht sofort einzufiihren und als Hills
mittel fiir die gesamte Beschreibung zu gebrauchen, sondern wir 
haben dieBeschreibung soweit dies uberhaupt moglich war, durch
gefiihrt, ohne uns des Wertgedankens zu bedienen. Die a1Jge
meinen Voraussetzungen, der okonomische BeschluB und das 
okonomische Handeln sind im ersten, zweiten und dritten Tell 
beschrieben worden, ohne daB es notig war, zum Begriff des 
Wertes Zuflucht zu nehmen. 

In der nun folgenden Vntersuchung gehen wir von der Tat
sache aus, daB der Wert nicht nur in der Okonomik, sondern auch 
in der Logik, der Mathematik und der Ethik ein Grundbegriff 
ist, und daB er im alltaglichen Leben auf fast allen Gebieten 
menschlichen Denkens angewandt wird. Fur uns, die wir das 
Prinzip der zun~enden Spezialisierung befolgen, muB deshalb 
das Losungsverfahren folgerichtig so gewahlt werden, daB wir 
zunachst den Versuch machen, das Gemeinsame· aller Werte 
festzustellen und in eine moglichst knappe Definition auszu
kristallisieren, sodann versuchen, den. Okonomischen Wert als 
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einen Sonderfall des aIlgemeinen Begriffs zu bestinunen und all
zugrenzen und schlieBlich eine Beschreibung der okono ischen 
Wertbeziehungen zu geben. Die Durchfiihrung dieser Unter
suchung, die uns zunlichst wieder auf die aIIgemeinwissenschaft
lichen GrundIagen zuriickbringt, wird der Zweck unseres vierten 
und letzten Teiles sein. 

80. J edes beliebige Etwas, das sich in irgendeiner Beziehung 
a1s Einheit oder Ganzheit beschreiben liiBt, nennen wir ein 
Element. 

Die Beschreibung eines Elementes besteht aus einer Reihe 
Gedanken dariiber oder aus Bezeichnungen solcher Gedanken. 
Jeder Gedanke ist der Definition nach se1bst ein Element. Folg
Iich kann ein Element nur durch andere Elemente, oder wie oft 
gesagt, l'elatifJ zu anderen Elementen beschrieben werden. Dieser 
Satz ist das RelatifJiliitspl'inzip in seiner genere1lsten Formulierung. 

Wenn ein Element durch ein anderes Element beschrieben 
wird, sagen wir, es Iiegt eine Relatibn oder Beziehung zwischen 
beiden vor. Jede Beschreibung der Wirklichkeit besteht also 
aus Re1ationen oder Beziehungen zwischen Wirklichkeitse1e
menten und Gedankene1ementen. Eine Beschreibung kann jedoch 
auch Re1ationen zwischen zwei Wirklichkeitse1ementen oder 
zwischen zwei Gedankene1ementen beschreiben, und zwar wenn 
ein Wirklichkeitse1ement bei der Beschreibung eines anderen 
Wirklichkeitse1ementes oder ein Gedankene1ement bei der Be
schreibung eines anderen Gedankenelementes als Hilfsmitte1 ge
braucht wird. 

5011 eine Beschreibung gegeben werden, miissen sowohl das 
Element, das beschrieben werden solI, als auch die Elemente, 
durch die beschrieben wird, sensuell oder mental beobachtet 
worden sein. Wir sagen, der Beschreibende ninunt einen Ve1'
gleich zwischen den Elementen vor und nennen die Beschreibung 
jeder einze1nen der sensuell oder mental beobachteten Re1ationen 
zwischen ihnen eine Ve1'gleichung. Wir sagen, der Ve1'gleichend6 
beschreibt dadurch das Ve1'gZichene re1ativ zu einem V e1'gle~ 
map. GehOrt das letztere zur Erscheinungswe1t, so wollen wir 
es a1s M apstab bezeichnen, gehOrt es zur Gedankenwe1t, als 
MaPbegritt. 

1st der Zweck des Vergleiches der, die rein quantitative Be
ziehung des Verglichenen zum VergleichsmaB festzustellen, und 
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ist die Vergleichung schon mit dem Zweck gegeben, so daB der 
ganze Vergleich darin besteht, diese Beziehung zu erkennen, 
wollen wir den Vergleich F ixierung nennen. 1st bei einer solchen 
das VergleichSJIlaB ein MaBstab, wollen wir die Fixierung a1s 
Messung bezeichnen, ist es dagegen ein MaBbegrlH, so nennen 
wir sie B81'echnung. Ein Element, das durch die Festste11ung 
seiner quantitativen Beziehung ZUJIl VergleichSJIlaB ausreichend· 
bestimmt ist, solI eine wope heiBen. 

Bei Messung und Berechnung ist der Vergleichende durchaus 
tin Erkennender. Die Vergleichung enthiilt nur eine Beschrei
bung. Sie wird nicht beschlossen. Das Erkennen der Verglei
chung ist die Wirkung des ausgefiihrten Vergleiches; es ist sornit 
monokausal bestimmt; der Vergleichende hat keine Wahl. Die 
monokausale Beziehung zwischen Zweck und Erkennen ent
spricht dem gesetzmiiBigen Zusanunenhang zwischen den ver_ 
glichenen Beziehungen und der erkannten Vergleichung. 

Erfolgt die Vergleichung auf Grund eines Beschlusses, so 
solI der Vergleich W 81'tung heiBen. Wir sagen in diesem FaIle, 
der W 81'tende W81'tet das Gew81'tete relativ ZUJIl VergleichSJIlaB. 
Innerhalb der Grenzen der menschlichen Erkenntnis ist jeder 
Vergleich, der nicht Messung oder Berechnung ist, eine Wertung. 

Bei der Wertung ist der Vergleichende sowohl ein Erwagen
der wie ein BeschlieBender. Die Vergleichung gibt die Beschrei
bung eines Beschlusses. Der Wertende hat die Wahl. Je nach 
dem Zweck der Wertung ist diese aber mehr oder weniger .. frei"; 
das heiBt je mehr der Zweck darin besteht, eine gegebene Be
ziehung zwischen dem Gewerteten und dem VergleichSJIlaB so 
zu beschreiben, als ob eine Messung oder Berechnung ausgefiihrt 
ware, desto .. weniger frei" ist der BeschluB, desto mehr ist der 
Wertende bloB ein erwagender Erkennender. Eine Wertung, 
die zu dem Zwecke ausgefiibrt wird, dem Ergebnis einer Be
rechnung oder einer Messung mllglichst nahe zu ko=en, solI 
Sch4tzung heiBen. 

J eder Vergleichende ist anfangs ein Wertender; denn er 
muB beschlieBen, welche Beziehungen er zu beschreiben a1s 
dienlich erachtet. Wir sagen, daB er diese Relationen fUr seinen 
Zweck relevant wertet. Die Beziehungen dagegen, die er als 
nicht zweckdienlich fUr die Beschreibung zu erachten beschlieBt, 
hat er in unserem Begriffssystem irrelevant fiir seinen Zweck 
gewertet. Die Relevanz ist das Ergebnis eines Vergleichs zwischen 
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zwei Elementen, von denen das eine ein Zweck und das andere 
eine Relation ist. Wir sagen, daB der Wertende von den irre
levanten Relationen bewullt absieht oder abst,ahiert. Jede Ab
straktionsmethode besteht also in einer systematischen An 
wendung der Irrelevanzwertung. 

Ein Element, das keine GroBe ist, kann nur durch min
destens eine Wertung beschrieben werden, denn wird es durch 
eine Fixierung beschrieben, so hat der Vergleichende die nicht 
fixierbaren Relationen irrelevant gewertet. 

Der Begriff GroBe an sich ist indessen durch eine Wertung 
aufgestellt worden, denn er ist dadurch gefunden, daB der Ver
gleichende alles an einem Element, das sich nicht messen oder 
berechnen liiLlt, irrelevant gewertet hat. Die Wissenschaften, 
deren Zweckstoff die GraBen ausmachen, die mathematischen 
W issenscha/ten haben alle diese IrreJ.evanzwertung als Voraus

. setzung. Der monokausale Charakter des Erkennens bei Messung 
und Berechnung ermoglicht es ferner in der Mathematik, die 
Person des Vergleichenden irrelevant zu werten. Bei Messung, 
die Hande1n ist und bei der ver"schiedene Beobachter oft ver
schieden erkennen, wird diese Irrelevanzwertung recht kompli
ziert, da die Ergebnisse dersensuellen Beobachtungen mit den 
Ergebnissen einer mentalen Beobachtung verglichen werden 
miissen, um mogliche Unterschiede als .. Beobachtungsfehler" 
irrelevant werten zu kiinnen. Diese Irrelevanzwertungen sind 
es, die den mathematischen Wissenschaften ihr Geprage .. ob
jektiver Wahrheit" geben. 

J eder Vergleich wird zu einem bestimmten Zweck ausgefiihrt. 
Ein Vergleich, dessen Zweck es ist, die Zweckdienlichkeit einer 
Wertung relativ zu einem anderen VergleichsmaB als dem ur
spriinglichen zu werten oder zu fixieren, solI eine Veri/ikatiMJ 
heiLlen. Eine Vergleichung, die sich nicht verifizieren liiLlt, wollen 
wir als inveri/ikabel bezeichnen. 

Ergibt sich durch eine Verifikation ein Unterschied zwischen 
dem Ergebnis einer Wertung und einer durch Berechnung oder 
Messung gefundenen Vergleichung, so sagen wir, es lag eine 
Fehllllertung vor. Innerhalb der Wertungslehre liiLlt sich eine be
sondere Fehlwertungstheorie entwicke1n. 

81. Eine Wertung, deren Zweck es ist, der Erkenntnis des 
Wertenden dienlich zu sein, wollen wir eine E;'kenntniswertung 
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nennen. Die Logik oder die Leme vom zweckdienlichen 
Denken Iallt sich als eine Theorie der Erkenntniswertungen 
darstellen. 

Versetzen wir uns, um den Ursprung der Erkenntniswertung 
zu veranschaulichen, fiir einen Augenblick in die ferne Ver
gangenheit der Zeit unserer Stammviiter, der Vormenschen! 

. Sie hatten allmiihlich die Entdeckung ge.m.acht, daB AusstoBen 
von Lauten ein brauchbares Mittel war, um sich untereina'lder 
zu verstiindigen: So entstand die Sprache. Diese war anfangs 
iiuBerst arm; Dinge, Lebewesen und Gefiihle wurden durch ver
schiedene Sonderlaute gekennzeichnet, wiihrend Ereignisse sich 
in fur iiberhaupt nicht beschreiben lieBen. Wer erziihlen wollte, 
muBte die Geschehnisse durch Gesten wiedergeben. Fiir diejenige 
mentale Tiitigkeit, die wir Denken nennen, war eine solche Sprache 
kein geeignetes Hilfsmittel. Wollte der Vormensch denken, so 
muBte er die Augen schlieBen, um die bunte Menge der Bilder 
hervorzulocken und fur Durcheinander richtunggebend zu be
einflussen. Dann erstarb fum aber die Wirklichkeit, er konnte 
nicht gleichzeitig sehen und denken; so wurde die Nacht die 
Zeit des Denkens, wie der Tag die Zeit des Sehens. Um die 
Lautsprache fiir die Beschreibung der Ereignisse wie fiir das 
Denken brauchbar zu machen, .muBte eine schwierige Arbeit in 
Angriff genommen werden. Das Gemeinsame vieler Dinge oder 
vieler Ereignisse muBte herausgefunden und durch Benennungen 
gekennzeichnet werden, damit die Einzeldinge und Einzelereig
nisse durch eine Anzah! von Gesamtbenennungenmehr oder 
weniger ausfiihrIich beschrieben werden konnten. Diese Gesamt
benennungen sind dann Bezeichnungen fiir MaBbegriffe, mit 
denen die Einzeldinge oder Einzelereignisse verglichen wurden~ 
uhd das erfolgte .. Urteil" ist nichts anderes als eine durch Wer
tung gesetzte Vergleichung. 

So rasch geht dieses Verfallren bei einem erwachsenen Men
schen unserer Zeit vor sich, daB er sich fast nienlals bewuBt wird, 
wie der erfoIgte GedaUke das Ergebnis eines Vergleichs ist. Bei 
komplizierteren Fiillen tritt dies j edoch deutlich zutage. Greifen 
wir einige Beispiele heraus. 

Aus einem Wagen, der mit rasender Schnelligkeit durch eine 
fast menschenleere Straae fuhr, wurde auf ein Haus geschossen.' 
Ein Mechaniker, der den Wagen wahrgenommen hat, wird als 

Kollbau, Die Wertu~. 11 
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Zeuge einberufen. DaB es ein Kraftwagen war, hat er "gesehen". 
War es aber ein Daimler? Um hieriiber etwas aussagen zu konnen, 
muB er auch "denken", und zwar muB er sein Erinnerungsbild 
des Verbrecherautos mit seinem Begriffsbild eines Daimler
wagens sorgfaItig vergleichen. Der Richter legt ihm als Ver
gleichsmaB die Photographie eines Daimlermodells vor. Der 
Mechaniker sagt: "Ja, es war bestimmt ein Daimler." Diese 
Aussage ist eine typische Vergleichung, und sie ist durch eine 
vollstandig ausgefiihrte Wertung gesetzt. 

Eine Dame geht in einen Laden, urn ein dunkelblaues StraBen
kleid zu kaqfen. Ein bestimmtes Kleid findet ihr besonderes 
Wohlgefallen, es taucht ihr aber ein Zweifel auf, ob die Farbe 
des Kleides nicht schwarz sei anstatt dunkelblau. Sie gebraucht 
ihr Bild des Begriffs "dunkelblau" als VergleichsmaB und zieht 
zuletzt eine Probe dunkelblauen T uches als Hillsmittel des 
Vergleichs heran. . 

Ein Schiff lief gegen einen Briickenpfeiler und verursachte 
dadurch Schaden. Der Richter solI priifen, ob der Schiffsfiihrer 
mit grober Fahrlassigkeit navigiert hat. Er vergleicht die Be
schreibung der ausgefiihrten Navigation mit dem Begriffe "grob
fahrIassig" und vielleicht auch mit Beschreibungen lihnlicher 
FIDe. Er ist sich vollig bewuBt, daB der Rechtsspruch, den er 
abgeben solI, Folge einer Wertung sein wird. 

Bilden nun eine Anzahl von VergleichsmaBen in der Weise 
ein Ganzes, daB sie als zweckdienliche VergleichsmaBe fiir eine 
Anzahl Elemente erachtet werden kiinnen, und zwar so, daB ein 
beliebiges Element sich nur in bezug auf ein einziges dieser Ver
gleichsmaBe zweckdien1ich beschreiben laBt, wollen wir die 
Ganzheit der VergleichsmaBe als ein System und die einordnen
den Vergleiche als systematische Wertungen bezeichnen. 

Die fortschreitende Entwicklung des Sprachdenkens besteht 
darin, daB eine stets groBere Zahl von systematischen MaB
begriffen festgestellt wird, daB diese eindeutig definiert und die 
Wertungen nach den Grundsatzen der Exaktheit ausgefiihrt 
werden. Durch Hille der Irrelevanzwertung wurden die Ver
gleichsmethoden der Berechnung und der Messung eingefiihrt; 
fiir erstere haben sich die Zahlensysteme, rur letztere verschiedene 
Systeme von MaBstaben als zweckdienliche VergleichsmaBe her
ausgebildet. 



Die meisten Erkenntniswertungen sind verifikabeI. Doch 
lassen sich Vergleichungen, die psychische Ereignisse beschreiben, 
selten in zweckdien1icher Weise verifizieren. 

82. Fiir den Erwiigenden kommt es auf die Zukunftserkennt
Dis an. Um eine solche zu gewinnen, stehen ibm aber recht be
schriinkte HilfsmitteI zur Verliigung; auBerdem ist er auch der 
freien Wahl deS Verfahrens beraubt. Messung kann nur rnittels 
sensueIler Beobachtung ausgefiihrt werden und gibt sornit nur 
insofem Zukunftserkenntnis, als vorausgesetzt werden dad, daB 
der Zustand des gemessenen Elementes von Dauer sein werde, 
und Berechnung in Vorauszeit laBt sich nur physischen Kausal
gliedern gegeniiber anwenden. So ist der Erwiigende wesentlich 
auf Wertungen angewiesen. 

In Vorauszeit zum ZweckbeschluB fiihrt der sorgfiiltig Er
wagende eine Reihe von Wertungen aus. Wertungsbeschliisse 
gehen dem ZweckbeschluB voran. Oft wird jedoch die Zukunfts
wertung nicht voll ausgefiihrt und keine Vergleichung festgesteIlt. 

Die typische Vorauszeitwertung beschreibt die gewerteten 
Wirkungen bestimmter kiinftiger Ereignisse. Treten diese Er
eignisse ein, laBt sich oft durch irgendein Verfahren feststeIlen, 
ob die Wertung ihrer Wirkungen richtig war. In allen diesen 
Fiillen ist also die Vorauszeitwertung verifikabel. 

83. Wird die Erwiigung durch den Wertungsbegriff be
schrieben, so konnen die Wertungen des Erwiigenden in fol
gende vier Gruppen eingeordnet werden: 

I) Die E,kenntniswll1't .. ngen in V 1W .... szeit, durch die der 
Erwagende den Versuch macht, die Wirkungen der moglichen 
Zweckrea1isation festzusteIlen. 

2) Die Beu,teilungswll1't .. ngen, durch die der Erwagende die 
Beziehung des Zweckes zu einer Reihe relevanter Gedanken 
wertet, und dabei genereIle Ideen, Gedanken an Gefiihle, friiher 
gesetzte Zwecke, iibernommene Verpflichtungen, LebenszieIe und 
andere persOnliche Motivitaten als VergleichsmaBe verwendet. 

3) Die M otiWlll1'tung, durch die der Erwagende verschiedene 
Motivitaten als Motive und Antimotive wertet. 

4) Die Beschlupwll1't .. ng, durch die der Erwagende den end-
11· 



giiltigen Vergleich zwischen Motiven und Antimotiven vornimmt 
und somit eine Begriindung des Beschlusses gibt. 

Als i!konomische We1'tungen wollen wir alle Wertungen bei 
okonomischen Erwligungen bezeichnen. 

Zum Zweckstoff der Okonomik gehOren auBer den okono
mischen Wertungen auch diejenigen Erkenntniswertungen, die, 
ohne Motivitaten zu sein, den Zweck haben, okonomische Be
ziehungen zu beschreiben. 



Fiinfzehntes Kapite1. 

Wertung und Beschlu13. 

84. Wir definierten im sechsten Kapitel das Interesse des 
Zweckes als den yom Erwagenden in Vorauszeit bestimmten 
Unterschied zwischen einem Zustand nach der Realisation des 
Zweckes und demse1ben Zustand nach dessen Nichtrealisation. 
Das Interesse kann folglich nue bestimmt werden nach einem 
Vergleich zwischen dem erwogenen Zustand, wie er nach dec 
Zweckrealisation zu denken ist, und dem Zustand ohne deren 
Einwirkung. Das Interesse wird also ducch eine Erkenntnis
wertung in Vorauszeit festgestellt; und es wird ducch den Wer
tungsbegriff miiglich, folgende Neudefinitionen der Interessen
begriffe zu geben: Unter dem l11teYesse eines Zweckes verstehen 
wir die vom Erwagenden in Voeauszeit gewertete Einwirkung der 
Zweckrealisation auf einen fUr ihn relevant gewerteten Zustand. 
Gilt es seinem eigenen Zustand, liegt Eigeni1lteYesse vor, gilt es 
dem eines anderen, Fremdi1lteYesse. 

Der Zustand, dec relevant fUe die Interessenwertung ge
wertet ist, kann be1iebiger Art sein. Eine groBe Zahl verschieden
artiger Zustli.nde kann relevant gewertet werden. Von einem 
Wertenden, der dies tut, wird aIIgemein gesagt, daB er "viele 
Interessen" hat. Ein Wertender von ausgepriigter Denkkraft 
kann auch die Einwirkung der Zweckeealisation auf eine Ganzheit 
alIer der Zustande werten, die er als relevant festgestellt hat. 

Wird der Zweck reaIisiert, so ist die Interessenwertung 
verifikabel. Beim F ehlschlagen der Wirksamkeit bleibt sie in
verifikabel. Nach einer quasi-ilkonomischen Wirksamkeit lassen 
sieh also die Interessenwertungen nieht verifizieren, wahrend die 
M6glichkeit einer Verifikation voeliegt, wenn etwas Wirtschaft
liches dueehgefiihrt worden ist. 
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Zweck der Interessenwertung ist es, dern Wertenden zu er
moglichen, in seine Erwagungen eine Erkenntnis von Ereignissen, 
die noeh nicht eingetreten sind, mit einzubeziehen, so daB er 
schon in Vorauszeit Nachzeitgedanken fiber die Zweckrea1isa
tion denken kann. Eine Interessenwertung hat daher ihren 
Zweck restlos realisiert, wenn in Nachzeit die Vergleiche, die 
mittels Beobachtung der dann eingetretenen Ereignisse aus
gefiihrt werden, ihr Ergebnis vollauf bestatigen .• 

Der reine Erkenntnischarakter der Interessenwertung sollte 
eigentIich zur Folge haben, daB der Erwagende iJJ dem fest
gesetzten Interesse nur ein Element fur spiitere Beurteilungs
wertungen und Motivwertungen erblicken wiirde. Nun urnfa8t 
aber nicht jede Erwagung besondere Beurteilungswertungen und 
Motivwertungen, sondem diese sind bei den meisten denkendeo 
Individuen schon im voraus rein generell fur groBe Mengen der 
in.Frage kommenden Interessen vorgenommen. Haufig schIieBt 
deshalb die Interessenwertung die Beurteilungswertung und die 
Motivwertung schon ein, und das Interesse tritt, bisweilen sogar 
stark "gefiihlsbetont", unmittelbar als Motiv hervor. 

8S. Eine einzelne Beurteilungswertung kann die Begriindung 
des Beschlusses geben und also BeschIuBwertung sein. Bei um
fassenden Erwagungen werden aber mehrere Beurteilungswer
tungen ausgefiihrt. 

Die Bediirfnisthcorie erkennt nicht an, daB bewuBte Be
urteilungswertungen vorgenommen werden. In unserern Begriffs
system konnten wir ihre Darstellung durch den Satz ausdriicken, 
daB die BeschluBwertung immer eine determinierte unterbewuBte 
Wertung mit der Unlustintensitat als VergleichsmaB sein solle. 

Um die Obersicht zu erleichtem, wollen wir die Beurteilungs
wertungen in zwei Hauptgruppen einordnen. Die eine soll die 
ethischen und moralischen Wertungen urnfassen, die andere die 
okonomischen. 

xl Die ethischen und moralischen Beurteilungs
wertungen. 

Bei diesen werden der Zweck und seine Interessen mit dem 
ethischen Postulat und den verschiedenen moralischen !deen 
verglichen. Der Zweck wird als "gut" oder "bose", "mora1isch", 
"unmoralisch" oder "amoralisch" gewertet. A1s "ethisch" wird 
die Wertung bezeichnet, wenn das ethische Postulat Vergleichs-
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maS bei der bestimmenden Wertung war, a1s .. hedonistisch", 
wenn entweder die emotionellen Wirkungen der Zweckgedanken 
oder futurelle Lust und Unlust als VergleichsmaB gebraucht 
wurden. Von den emotionellen Kausalbeziehungen, welche die 
Bediirfnistheorie postulieren, unterscheidet sich die hedonistische 
Wertung erstens dadurch, daB sie bewuBt ist, ferner dadurch, 
daB sie sehr oft eine verkiirzte iikonomische Wertung darstellt. 
Die sogenannte~,utilitaristische" Wertung besteht darin, daB die 
iikonomische Wertung als .. moralisch" oder gar als .. gut" ge
wertet wird .• Die Behandlung sowohl der hedonistischen als auch 
der utilitaristischen Wertung kann demnach nUr durch eine Dar
stellung der iikonomischen Wertungen vervollstandigt werden. 

Die Bedeutung der ethischen und moralischen Wertungen und 
ihrer Beziehungen zu den iikonomischen Wertungen wird ziem
lich haufig miBverstanden. Die Ursache ist in der wissenschaft
lichen Spezialisierung zu suchen. Die Sozialiikonomen sind 
durchweg vor einer generellen Behandlung der Wertungslehre 
zuriickgewichen, und die Wertungsphilosophen haben fast aus
nahmslos geniigender iikonomischer Kenntnisse entraten. 

Mehrere Denker haben auBerdem die Beurteilungswertungen 
behandelt, ohne in ihrer Beschreibung kIar zu unterscheiden 
zwischen den tatsachlich ausgefiihrten Wertungen und den 
hypothetischen Wertungen, die ausgefiihrt worden waren, fa1ls 
bestimmte Ideen als VergleichsmaBe gedient hatten. Sie haben 
mit anderen Worten den erkenntnistheoretischen und den poli
tischen Teil der Wissenschaft nicht geniigend auseinandergehalten. 
Verfasser, die es selbst als richtig erachten, immer eine bestimmte 
Beurteilungswertung als entscheidend anzuwenden, driicken sich 
bisweilen so aus, als meinten sie, diese einzelne Wertung bedeutete 
fur aile anderen Erwagenden ebensoviel. Sie haben sodann ver
sucht, die Motivierung als ausschlieBlich hedonistisch, utilitaristisch 
oder ethisch zu beschreiben. Ihre Systeme haben aber nur unter 
gedachten Voraussetzungen Geltung, denn die lebenden Men
schen sind in ihrer Beurteilung nicht konsequent. Sie sind nicht 
entweder Hedonisten, Utilitaristen oder Ethiker, sondern gleich
zeitig etwas von jedem. Sie gebrauchen viele Beurteilungs
wcrtungen durcheinander, ohne Riicksicht darauf, ob sie eigent
lich jema1s .. in Obereinstimmung mit sich selbst" sind. 

2) Die iikonomischen Beurteilungswertungen. 
Bei den Okonomischen Beurteilungswertungen wird das 
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okonomische Interesse der ZweckreaIisation mit dem okano
mischen Opfer verglichen. Wird das okonomische Interesse an 
der ZweckreaIisation re1evanter a1s die Ganzheit der erforder
lichen Opfer gewertet, so sagen wir, die ReaIisation ist iikonomisch 
vorteilha/t gewertet. 

Bei okonomischen Zweckaufstellungen gibt eine okono
mische Wertung sehr oft die Begriindung des Beschlusses. Die 
Individuen haben es daher zweckdien1ich gefumlen, die okono
mischen Beurteilungswertungen so exakt wie moglich auszu
fiihren. Dies rea1isieren sie dadurch, daB sie VergleichsmaBe und . 
Wertungsmethoden gebrauchen, ·die eine Berechnung des Rele
vanzunterschiedes zwischen dem okonomischen Interesse und 
dem okonomischen Opfer ermoglichen. Das wichtigste mentale 
Hilfsmitte1 dabei ist der okonomische Wertbegriff, der bei den 
allermeisten okonomischen Beurteilungswertungen gebraucht 
wird. Es wird also nicht moglich sein, eine nahere Beschreibung 
der okonomischen Beurteilungswertungen zu geben, ehe wir 
nicht den okonomischen Wertbegriff entwicke1t und bestimmt 
haben. 

Bei den Beurteilungswertungen werden gew6hnlich Ver
gleichsmaBe gebraucht, die nur von dem Wertenden se1bst genau 
erkannt werden konnen. Mit einem geliiufigen Fachausdruck 
lassen sich somit die Beurteilungswertungen als subjektilJ be
zeichnen. 

86. Wie wir im siebenten Kapitel naher beschrieben haben, 
sind die Erwagenden einer Reihe sozialer Beeinflussungen aus
gesetzt. Ihre Wertungen sind daher mehr oder weniger sozial 
bestimmt. 

Realisiert ein Motivent seinen Machtzweck, indem er die 
BeschluJ3wertung des Motivaten restIos bestimmt, so ist eigent
lich nicht der Motivat, sondem der Motivent der Wertende ge
We5en. 

Die Beeinflussung, die der Motivent durch die Mitteilung an 
den Motivaten ausiibt, daB er bestimmte Handlungen vomehmen 
wird, falls der Motivat einen beschriebenen BeschluJ3 faBt, muB 
als eine Beeinflussung der Interessenwertung des Motivaten be
zeichnet werden. EnthaIt eine soIehe Machtbeeinflussung eine 
DrollUng, die der Motivat fiir ausfiihrbar haIt, so ist seine Inter-
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essenwertung als sozial unfrei zu bezeichnen. Die meisten staat
lichen Gesetze begrenzen also das Gebiet der freien Wertungen. 

AIs einen direkten "Zwang" wird der Motivat eine solche 
Beeinflussung jedoch nicht erkennen, es sei denn, daB er denken 
muB, er hatte anders gewertet, wenn die Beeinflussung nicht 
stattgefunden hatte. Dieser Gedanke enthaIt iibrigens seIbst 
eine Wertung, und zwar die von der Relevanz der Maehtbeein-
flussung. • 

87. Das Motiv haben wir durch seinen gedaehten Einflu6 
auf den BeschluB als hypothetische Alleineinwirkung zu be
stimmen versucht. Diese hypothetische Alleineinwirkung kann 
nur durch eine Wertung bestimmt werden. Entsprechendes gilt 
fiir das Antimotiv. So tritt die Motivsetzung als besondere 
Wertungsart hervor. 

Die Motivwertung ist rein subjektiv und inverifikabel. In 
Nachzeit aber werden ihre Ergebnisse oft Gegenstand kritischer 
Schatzungen, die teils vom Beschlie6enden seIbst, teils aber auch 
von anderen vorgenoDllllen werden. Fiir die Lehre vom Beschlu6 
sind natiirlieh aile Nachzeitwertungen irrelevant. 

Gibt es bei der Erwagung nur Motive, so ist die BeschluB
wertung mit der Motivwertung gegeben. AnderufaIls lii.l3t sie 
sich nieht exakt bescbreiben, denn die BeschluBwertung enthaIt 
das unerforschte Geheimnis des menschlichen Einwirkens auf 
die Ereignisse, und solange die Wissenschaft bier das U nbekannte 
vor sich hat, muB sie auf jede Vollstandigkeit verziehten, - es 
sei denn, daB sie vorzoge, die erkenntnistheoretischen Forde
rungen auBer acht zu lassen, urn sich zweifelhafter Hypothesen 
bedienen zu konnen. 



Sechzehntes !Capite!. 

Die IdentitAtswertung. 

88. Eine exakte Darstellung der Wertungslehre Iii.Bt sich 
nieht durehfiihren, ohne den sogenannten "Identitatssatz" als 
Hilfsmittel in sie einzubeziehen. Es isf daher erforderlich, ibm 
seinen PIa tz in unserem Beschreihungssystem anzuweisen. 

Der Identitatssatz ist auf verschiedene Weise fonnuliert 
worden. 1m groBen und ganzen kann seine Gestaltung auf zwei 
Gedankengange zuriickgefiihrt werden. TeiIs ist der Satz als 
logisches Gesetz, tells als psychologisches Postulat aufgestellt 
worden. Der Platz, den er in unserem Beschreibungssystexn ein
nehmen muB, kann am besten bestiInrnt werden durch eine 
Analyse seiner ReIationen zu der Einheit, die wie "Element" 
genannt haben. . 

Von dem Gedankengang aus, der den Identitatssatz als 
ein logisches Gesetz auffaBt, ist seine Formuiierung auf ver
schiedene Weise in Anlehnung an den Elementbegriff gegeben 
worden. Folgende Formulierung diirfte als die weiteste beteachtet 
werden: "Jedes Element ist identisch mit sich selbst." Der 
Identitatssatz ist durch das Gleichheitszeichen symbolisiert 
worden und kann daher in dieser seiner weitesten Formuiierung 
so bezeichnet werden: A ist immer gleich A. 

WeI' sieh dieser Bestinunung anschlieBt, erhlickt in der 
Identitat das Begriffswesentliche des Elementes. Es ist aber die 
Frage, ob diese Auffassung der wissenschaftlichen Erkenntnis 
fOrderlich ist. 

Die Antwort muB durch eine Bestinunung des Begriffes 
"identisch" herausgefunden werden. Der schwankende Gebrauch 
des Wortes unterliegt verschiedenen Deutungen. Nach den 
in dieser Abhandlung befolgten Prinzipien wird es zweckdienlich 
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sein, die exakteste Deutung anzunehmen. Diese diirfte durch 
folgende Definition auszudriicken sein: 

"Zwei Elemente sind identisch, wenn bei dem einen Element 
nichts gedacht werden kann, 'Was nicht auch bei dem anderen 
gedacht werden kann." 

Diese Definition ergibt, daB zwischen zwei identischen Ele
menten kein Unterscbied gedacht werden kann, sie sind also 
nicht zwei, sondern eins (vgl. Nr. 79). Dieser SchluB kann so 
ausgedriickt werden: "Ein Element kann nur mit sich selbst 
identisch sein." Wir finden es daher zweckdienlich, Identitiit in 
der hier angenommenen Bedeutung Selbstidentitlit zu· nennen, 
um sie fachwortlich von den anderen Deutungen des Wortes 
"Identitiit" zu unterscheiden. 

Wird an dieser exakten Fassung des Begriffes festgehalten, 
so nimmt die Frage von der Tragweite des Identitiitssatzes fol
gende Form an: "Wenn ein Element mit keinem anderen Element 
identisch sein kann als nur mit sich selbst, ist es dann zweck
dienlich, jedes Element als identisch mit sich selbst zu definieren 
oder zu postnlieren?" 

Wird dem Identitiitssatz eine so weite Bedeutung beige
messen, daB alle Elemente in sein Geltungsbereich mit einbe
zogen werden, so tritt dies in Widerspruch zu unserer Bestim
mung des Elementbegriffes. Diese stellt fest, daB jedes beJiebige 
Etwas, das in irgendeiner Beziehung als Einheit oder Ganzheit 
beschrieben werden kann, ein Element ist (vgl. Nr. 79). Nun 
kann ein Etwas, das in einem Zeitraum Anderungen erJeidet, 
sehr gut als Einheit beschrieben werden, denn es ist m6glich, 
mit Hille des Begriffselementes "Zustand" eine Beschreibung 
von einem Etwas zu geben, das sich andert (vgl. Nr. 7). Wenn 
aber ein Etwas sich zwischen zwei Beschreibungen geandert hat, 
ist es m6glich, sich nach der spiiteren Beschreibung etwas bei 
dem Element zu denken, was man sich nach der ersteren un
m6gJieh hat denken k6nnen. Das Element ist also nicht mit sich 
selbst identisch gewesen. 

Nun hat aber die Wissensehaft festgestellt, daB die Er
scheinungswelt tatsach1ich aus einer Reihe von Ereignissen be
steht. Das mechanistiscbe Beschreibungssystem mit seinem 
Ausgangspunkt in einem gedachten Zustand, der als identisch 
mit sieh selbst bescbrieben wird, iibertragt daher Begriffsbe
stimrnungen aus der Gedankenwelt auf die Erscheinungen, denn 
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Elemente, die mit sich selbst identisch sind, gibt es in der Er
scheinungswelt nicht. Sollte der Identitiitsbegriff fur alle Ele
mente GeJtung haben, muBte daher jede Erscheinung und jede 
Ganzheit aus der Erscheinungswelt von dem Elementbegriff 
ausgescbieden werden, was fUr die Erkenntnis iiullerst gegen
dienlich sein wiirde, denn weder Individuen noch Dinge konnten 
dann a1s Einheiten oder Ganzheiten beschrieben werden. 

Diese Untersuchung zeigt, daB der Umfang des Element
begriffes und des Identitiitssatzes in entgegengesetzter Weise 
variiert, und daB es der wissenschaftlichen Beschreibung dien1ich 
scheint, einen umfassenden Elementbegriff und eine exakt be
grenzende Bestimmung des Identitiitssatzes gutzuheillen. 

So entsteht die Frage, unter welchen Bedingungen etwas, 
das mit sich selbst nicht identisch ist, doch als ein Element be
schrieben werden kann. Die Antwort ergibt sich durch eine 
Analyse desjenigen Zweckes, der es erkenntnisdienlich macht, 
den umfassenden Elementbegriff anzuerkennen. Dieser Zweck 
ist, in den Elementbegriff ein jedes Etwas einzubeziehen, das sich 
als Einheit oder Ganzheit beschreiben l1i1lt, wenn es auch in 
jedem Augenblick verscbieden von dem ist, was es in einem be
liebigen anderen Augenblick war oder werden wird. Sind nun zwei 
Erscheinungen in verschiedenen Augenblicken beobachtet wor
den, so entsteht die Frage, welche Bedingungen vorliegen mussen, 
damit diese beiden Erscheinungen als ein einziges Element be
schrieben werden konnen. Hierzu sei folgendes ausgefiihrt: 
Wenn sich in jedem denkbaren Augenblick zwischen den Beob
achtungen der beiden urspriingJich beobachteten Erscheinungen 
eine Erscheinung mental beobachten l1i1lt, deren Unterschied 
von den zwei benachbarten mental beobachteten Erscheinungen 
irrelevant fUr einen beliebigen Zweck gewertet werden kann, so 
sagen wir, die Reihe der beobachteten Erscheinungen ist kOlIn
nuierlich. Eine soIche kontinuierliche Reihe kann als ein Element 
festgestellt werden, wenn sie einer statischen Dauerbeschreibung 
zugiinglich ist. Ein Element, das mit sich selbst nicht identisch 
ist, mull also als mit sich selbst kontinuierlich bezeichnet werden. 
Die Beziehung des Elementes, die eine Dauerbeschreibung er
moglicht, nennen wir SelbslkllfJlitluitdt. 

Bei sensueller Beobachtung der Erscheinungswelt treten 
einige Erscheinungen als Zustiinde, andere als Ereignisse hervor 
(vgl. Nr. 7). Es liige dernnach nahe, zu denken, daB sowohl 
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Identitat als auch Kontinuitat sich sensuell und unmittelbax beob
achten lassen. Indessen ist aber die Erkenntnis gewonnen worden, 
daB jedes Etwas in der Erscheinungswelt aus einer Reihe von 
Ereignissen besteht, so daB der Zustandsbegriff nur eine rein ge
dachte Einheit beschreibt (vgl. Nr. 7). Jede sensuelle Beobachtung 
ist daher eine kontinuierliche Beobachtung kontinuierlicher Ele
mente, denn jede Erscheinung ist mit sich selbst kontinuierlich. 

Die mental" Beobachtung zeigt, daB ein Gedanke, der sich 
durch eine Ganzheit von Worten eindeutig beschreiben laBt, 
selbstidentisch ist. Einen solchen Gedanken haben wir als einen 
.. Begriff" bezeichnet (vgl. Nr. x). Der "Identitatssatz" oder, 
exakter ausgesprochen, der Satz von der Selbstidentitat muB 
also in unserem Beschreibungssystem in folgender begrenzter 
Form angenommen werden: .. Jeder Begriff ist mit sich selbst 
identisch." 

Nicht jedes Element in der Gedankenwelt ist ein Begriff. 
Mehrdeutig beschriebene Gedanken sind es nicht und haben 
demnach keine Selbstidentitat. So ist Selbstidentitat nur· in 
einer exakten Beschreibung moglich. Sie ist ein mentales Hills· 
mittel, zu dem Zweck erdacht, erkenntnisdienlich zu sein. 

Aus dem Satz von der Selbstkontinuitat folgt unmittelbar, 
daB unser menschliches Ich ein Element ist, ob man es nun eine 
Einheit oder eine Ganzheit nennen will, denn in jedem beliebigen 
Augenblick ist das Ich verschieden von dem, was es in einem 
beliebigen anderen Augenblick gewesen ist oder werden wird, 
aber die Unterschiede sind kontinuierlich, und das Ich erkennt 
sich durch die Kontinuitat als ein und dasselbe Element, als eine 
"Ichheit". In Descartes' beriihmtem Satz "cogito ergo sum" ist 
auch die Existenz des Ich mit Hi1fe einer Kontinuitat, und zwax 
der des Denkens beschrieben. 

Forscher, die ohne niihere Analyse den Identitatssatz in 
seiner weitesten Form angenommen haben, sind biswei!en ver
hangnisvollen Irrtiimem ausgesetzt gewesen. S~ haben Psycho
logen im neunzehnten Jahrhundert die Ichheit verwoden, wei! 
das Ich nicht mit sich selbst identisch ist, und psychischeForscher 
haben sich verleiten lassen, an Geister zu glauben, mit denen die 
Spiritisten in Verbindung zu sein behaupteten, wei! die angeb
lichen "fremden Intelligenzen" "Identitatsbeweise" lieferten, 
obgleich nur der Nachweis der Kontinuitat irgendeine Beweis
kraft gehabt hatte. 
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89. Der Unterschied zwischen Identitat und Kontinuitat 
ist, wie die Analyse zeigt, durch die verschiedenen Beziehungen 
der selbstidentischen und selbstkontinuierlichen Elemente zu 
der Zeit bestimmt. Es diirfte zweckdienlich sein, diese Relationen 
naher zu beSchreiben und fachwortlich zu benennen. 

Charakteristisch fur die selbstidentischen Elemente ist, daB 
sie einer gleich Null gewerteten Zeit angehoren, und daB ihre 
unmittelbare Beschreibung eine statische ist. ~ine gleich Null 
gewertete Zeit nennen wir M omentzeit, und die selbstidentischen 
Elemente bezeichnen wir als statische Elemente. 

Charakteristisch fur die selbstkontinuierlichen Wirklichkeits
elemente ist, daB sie zeitbestimmt sind, indem sie, um in der Ein
stein-Minkowskischen Begriffssprache zu sprechen, eine Welt
linie des zeitraumlichen Kontinuums beschreiben. Sie sind also 
durch eine weltliche Bewegung bestimmt, und ihre unmittelbare 
Beschreibung ist dynamisch. So wollen wir sie als dynamische 
Elemente bezeichnen und sagen, sie gehoren einer positiven Zeit an. 

Es lassen sich aber auch andere selbstkontinuierliche Ele
mente denken. So konnen wir uns selbstkontinuierliche Elemente 
vorstellen, welche entgegengesetzte Weltlinien beschreiben als 
die der Wirklichkeitselemente. Wir wollen diese gedachten 
Elemente antidynamische nennen und sagen, sie gehoren einer 
negativen Zeit an. Auch konnen wir uns selbstkontinuierliche 
Elemente vorstellen, die sich langs einer WeltJinie in be1iebiger 
Richtung bewegen. Wir wollen sie reversible Elemente nennen 
und sagen, sie gehoren einer vieltaltigen Zeit an. Sie sind in dieser 
Darstellung nur erwahnt worden, um zu zeigen, daB die Mog
lichkeiten, die dem Begriff des selbstkontinuierlichen Elementes 
innewohnen, weit fiber alle Erfahrung hinausfiihren. 

90. 1st einElementmittels desBeschreibungselementesSelbst
identitat aIs mit sich selbst identisch beschrieben, ist es damit 
als statisch festgeste1lt. Eine weitere Beschreibung des 
Elementes gibt die Selbstidentitat nicht, denn nach dem Re1a
tivitatsprinzip besteht die Beschreibung eines Elementes aus 
einer Beschreibung seiner Relationen zu anderen Elementen 
(vgl. Nr. 79). Der Identitatssatz ist an sich also ein nur wenig 
zweckdienliches Hilfsmittel fur die wissenschaftIiche Erkenntnis. 

Anders wiirde es sich verhaiten, wenn man im Widerstreit 
mit der Definition zwei oder mehrere Elemente als miteinander 
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identisch beschreiben konnte, denn eine Erkenntnis, die von einem 
Element gewonnen ware, wiirde dann auch von jedem anderen 
Element, das mit dem ersten a1s identisch beschrieben worden 
war, Erkenntnis geben. Dann wiirde die Identitat diejenige 
Relation sein, die es ermoglichte, durch das Bekannte Erkenntnis 
des Unbekannten zu gewinnen. 

Nun ist es durch Wertung m6glich, den Identitatsbegriff der 
Erkenntnis dienstbar zu machen; denn vergleicht man zwei oder 
mehrereElemenfe mit einander, so kann man sie identisch werten, 
wenn der Unterschied zwischen ihnen irrelevant fur den Zweck 
des Vergleiches gewertet werden kann. Neben der Selbstidentitat 
gibt es also auch eine Zweckidentittit. Sie ermoglicht eine Be
schreibung des Gewerteten durch eine BescJireibung des Ver
gleichsmaBes, wenn das Gewertete identisch mit diesem gewertet 
worden ist. Die so vermittelte Beschreibung hat Geltung in Be
ziehung zum gegebenenZweck, aber auch nur in dieserBeziehung. 
Wir sagen, daB zwei identisch gewertete Elemente in Beziehung 
zu diesem Zweck iiquivalent oder gleichwertig sind und bezeicbnen 
die Relation zwischen ihnen als Aquivalenz oder Gleichwertigkeit. 
Wir symbolisieren auch diese Relation durch das Gleicbbeits
zeichen. In Einklang mit der Mathematik sagen wir, daB Ele
mente, deren Relation durcb ein Gleicbbeitszeichen bezeicbnet 
ist, eine Gleichung bilden. Eine Gleicbung symbolisiert also ent
weder eine Selbstidentitat (a = a) oder eine Aquivalenz (x = a). 
Sie ist irnmer das Ergebnis eines Vergleiches. 

Aquivalente Elemente konnen Relationen zwiscben anderen 
Elementen sein. Wir sagen dann, daB diese andereo Elemente 
zweckidentische Relationen oder eine bestirnmte Relatilm5-
identittit haben, uod daB sie relativ zum Zweck der Wertung 
fungibel sind. Fungible Elemente konnen niebt selbst eine 
Gleichung bilden; das kOnnen hingegen ibre Relationen. 

Eine Wertung von Elementen als identiscb nennen wir eine 
Identittitswertung. Die Identitatswertungen sind folglicb zweierlei 
Art, und zwar gibt es einmal Wertungeo, bei denen ein einziges 
Element selbstideotisch gewertet wird, sodann so1che, bei denen 
zwei oder mehrere Elemente zweckidentiscb gewertet werden. 

9I. Eine Identitatswertung, bei der verschiedene Elemente 
aquivalent gewertet werden, liiBt sieh in der Regel in eine dec 
drei folgenden Gruppen einordnen: 



I) Die analyfische ldentitlitswertung. durch die ein Element 
aquivalent mit dee Ganzheit seiner Teile gewertet wird. 

2) ,Die synthetische ldentitiitswertung. durch die eine Ganzheit 
von ElemeJ}.ten aquivalent mit einem neuen Element gewertet 

·wird. 
~ tlle monogenerische Wertung. durch die der U nterschied 

zwischen verschiedenen Teilen einer Ganzheit irrelevant fiir einen 
gegebenen Zweck gewertet wird. so daB sie untereinander aqui
valent reIativ zu diesem werden. Eine monogenaisch bestimmte 
Einheit ist immer eine GroBe (vgl. Nr. 80). und jede GroBe la.Bt 
sich mental in eine beliebige Anzahl monogenerischer Teile zer
legen. 

Diese drei Identitatswertungen werden bei jedem mensch
lichen Denken dauernd kombiniert. vor allem aber in der Mathe
matik. Wlihlen wir als Beispiel denjenigen Vergleich. der ge
wohnlich als das Symbol eines einfachen Gedankenganges dar
gestellt wird. den Vergleich zwischen 4 und 2 + 2. 

Die GroBe 4 ist durch eine synthetische Identitatswertung 
definiert worden als die Ganzheit der monogenerischen Elemente 
eins. eins. eins und eins. Die GroBe 2 ist entsprechend definiert 
ais die synthetische Ganzheit der monogenerischen Elemente 
eins und eins. Nach der analytischen Identitatswertung ist nun 
4 = (I + 1 + 1 + I). aber nach der synthetischen Identitats
wertung ist 

(I + I) = 2 und (I + I) = 2. 
Nach der Definition der Aquivalenz ist somit 4 = (2 + 2). 

Die Relationswertungen zerfallen in eine unbeschreiblich 
groBe Anzabl von Gruppen. denn sie miissen nach den vorkom
menden Relationen zwischen den gewerteten Elementen ein
geteilt werden. 

92. Die Identitatswertung als Erkenntnisprinzip wird durch 
die Kontinuitatswertung gestiitzt und erganzt. Nur sehr be
grenzte Kontinuitaten lassen sich unmiUelbar beobachten. So 
wird die Selbstkontinuitat des Ich scheinbar durch jeden Schlaf 
und jeden Zustand von Bewu.6t1osigkeit unterbrochen. Das 
Se1bstwiedererkennen bei jedem Erwachen ist das Resultat einer 
mehr oder weniger bewu.6ten Kontinuitatswertung. Dasselbe ist 
der Fall bei jedem Wiedererkennen anderer Individuen und 
Dinge in der Erscheinungswelt. 
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Die Identitatswertung umfaBt nieht nur Wertungen von 
Elementen als mit sieh selbst identisch, sondeni auch Wertungen 
von Elementen als mit anderen Elementen identisch. In ent
sprechender Weise umfaBt die Kontinuitatswertung nicht !lUl' 

Wertungen "on Elementen als mit sich selbst kontinuierlich, 
sondern auch Wertungen von Elementen als mit anderen Ele
menten kontinuierlich. Da also Elemente sowohl identisch als aueh 
kontinuierlieh mit anderen Elementen gewertet werden kiinnen, 
zugleich aber j edes Element entweder selbstidentisch oder selbst7 

kontinuierlich ist, scheint es uns zweckdienlich, eine Bezeiehnung 
fiir das Etwas einzufiihren, das in allen Fallen fiir das Element 
begriffswesentlich ist. Dieses Etwas nennen wir seine Elemen
tWit. Kein Element umfaBt etwas, das auBerhalb seiner Elemen
titat liegt. 

Die am haufigsten angewandte Kontinuitatswertung ist das 
Kausalpostulat. Durcb dieses werden .. Ursachen" und .. WII'
kungen" als verschiedene, mit einander kontinuierliche Elemente 
gewertet, jedes durch seine Elementitat bestimmt. Das mecha
nistische Beschreibungssystem nimmt seinen Ausgangspunkt in 
einer Identitatswertung rein hypothetischer Natur, und zwar in 
der, daB die Kausalitat nicht eine Kontinuitat, sondern eine 
Identitat sein wiirde, wenn nicht gewisse Ursachen .. wirksam" 
waren. Das energetische System dagegen sucht die Kausalitat 
unmittelbar dureh eine Serle von Kontinuitatswertungen zu be
schreiben. 

Die Beziehungen kontinuierlicher Elemente zu einander kiin
nen nur dann dureh Gleichungen symbolisiert werden, wean sie 
identisch gewertet sind. Kiinnen sie nicht als aquivaIent bezeichnet 
werden, ist also die Gleichung bei del' Symbolisierung nicht 
brauchbar. Fiir Kontinuitiit wird daher ein neues Symbolzeichen 
erforderlieh. Wir wahlen das mathematische Zeichen 00 und 
schreiben 

a 00 a fur a kontinuierlieh a. 

DaB diese Symbolisierung nur scheinbar paradox ist, diirfte 
aus folgender Analyse der sechs verschiedenen typischen Be
deutungen des Wortes .. unendlich" hervorgehen: 

xl DaB ein statisches Element .. unendlich" in der Bedeutung 
von .. iiberendlich" ist, will nicht sagen, daB es nieht selbst
identisch ist, sondern daB es sich nieht durch eine Identitats-

KoUhau, Die Wertuplohre. 
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wertung beschreiben HiBt, da kein Element bekannt ist, das ihm 
iiquivalent ist. 

2) DaB ein statisches Element "unendlich klein", also 
"unterendlich" ist, will in entsprechender Weise sagen, daB es 
unbeschreiblich klein ist. 

In diesen beiden Fiillen ist die exakte Bezeichnung des Ele
mentes nicht "unendlich" sondern inaquivabeZ. 

3) DaB ein statisches Element "unendlich teilbar" ist, be
zieht sich auf die Anwendung der analytischen Identitiitswertung 
und besagt, daB diese fiir eine beliebige Anzahl von Teilen Gel
tung hat. 

4) DaB ein dynamisches Element "iiberendlich" ist, bedeutet, 
daB fiir sein kontinuierliches Zunehmen keine Grenze bekannt ist. 

5) DaB ein dynamisches Element "unendlich klein", also 
"unterendlich" ist, bedeutet, daB fur sein kontinuierliches Ab
nehmen keine Grenze bekannt ist. 

. 6) DaB ein dynamisches Element "unendlich teilbar" ist, 
gibt eine andere Beschreibung der Relation, die hier Selbst
kontinuitiit genannt wordenist. 

Die Analyse ergibt also, daB vom Standpunkt der Wertungs
lehre aus der Unendlichkeitsbegriff bei der Beschreibung sta
tischer Elemente teils als ein wenig exakter Ausdruck dessen 
gebraucht worden ist, daB die Elemente iniiquivabel sind, teils 
als Ausdruck der unbeschriinkten Geltung der analytischen 
Identitiitswertung. Bei der Beschreibung dynamischer Elemente 
ist der Unendlichkeitsbegriff in allen seinen Anwendungen ein 
Ausdruck der Selbstkontinuitiit, in zwei Anwendungen ein Aus
druck der Selbstkontinuitiit mit einer anderen Relation ver
bunden. Die Kontinuitiit scheint also im Unendlichkeitsbegriff 
das Essentielle zu sein, und ihre SymboIisierung durch das 
Unendlichkeitszeichen wiire demnach nicht unerlaubt. 

Aus der Analyse folgt weiter, daB in unserem Beschreibungs
system kein Element "unendlich groB" oder "unendlich klein" 
ist. Wir nennen Elemente, die iniiquivabel groB gewertet 
werden, unwertbar, Elemente, die inaquivabel klein gewertet 
werden! 1IegligeabeZ. 



• 
Siebzehntes Kapitel. 

. Werte. 

·93 . .Aquivalente Elemente nennen wir Werte. 

Unter Werten verstehen wir also Elemente, die durch e;ne 
Identitatswertung beschrieben sind und' deren Relation eine 
.Aquivalenz ist. Die Werte, die durch okonomische Identitats
wertungen festgestellt sind, sollen okonomische Werte heillen. 

Aus dem Relativitatsprinzip folgt, daB, wenn ein Element 
durch ein anderes Element beschrieben wird, zugleich das zweitt( 
Element durch das erste beschrieben ist. Werte konnen also nur 
relativ zu einander festgestellt werden. Mit· einem Ausdruck aus 
der Physik kann gesagt werden, daB der eine von zwei eina.iJ.der 
beschreibenden Werten nie dem anderen "prinzipiell bevor-
zugt" ist. . . . 

Diese Lehre vom Wert wollen wir die il.quivalenztheorie 
nennen. Sie beansprucht Geltung fur aile Werte, okonomische 
wie nicht-akonomische. Folgende Grundsatze, die sich aus ihrer 
Begriffsbestimmung deduzieren lassen, diirften zur Beleuchturig 
ihres Inhalts zweckdienlich sein: 

I) Da alleWerte relativ sind, ist der Begriff "absoluterWert" 
ein Widerspruch an sich, und der Begriff "Eigenwert" nur em 
inexakter Ausdruck eines Wertes, der durch eine andere !denti
tatswertung als die vorliegende festgestellt worden ist. 

2) Durch jede Identitatswertung werden mindestens zwei 
Werte festgesetzt; die Werte treten also als Wertpaare auf. Das 
VergleichsmaB der Identitiitswertung nennen wir Wertmap, das 
Gewertete Gegenwert oder Valuta. Aus dem Relativitatsprinzip 
folgt indessen, daB j edes WertmaB Gegenwert fur seinen Gegen~ 
wert ist und jeder Gegenwert WertmaB fur sein WertrnaB. 

12· 
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3) Elemente miissen, urn Werte genannt werden zu konnen, 
durch eine Identitatswertung beschrieben worden sein. Durch 
eine Selbstidentitat wird also kein Wert fiir die selbstidentischen 
Elemente festgestellt, und eine Definition der Werte als die 
Teile einer Gleichung wiirde schon aus diesem Grunde Ver
fehlt sein. 

4) Wiihrend die Wertung als eine Tatigkeit dynamisch ist 
und positiver Zeit angehort, sind aIle Werte als selbstidentische 
Elemente statisch und gehoren dec Momentzeit' an. 

s) Werte sind reine Formalbegriffe. Sie beschreiben nur 
Ergebnisse der Wertung. Die Feststellung einer Aquivalenz 
durch eine Wertung hat den Zweck, den exakten Ausdruck iiir 
das Resultat der Wertung zu geben. Die Zweckdienlicbkeit oder 
Richtigkeit der Werte hiingt also ganz und gar von der vorge
nommenen Wertung abo Die formale Geltung der Wertlehre 
wird daher von Einwiinden gegen vorgenommene Wertungen 
nicht im geringsten MaBe beriihrt. Selbst wenn eine Umwertung 
alIer Werte oder gar eine Unwertung aIler Werte geschiihe, 
Wiirde die Richtigkeit der Werttheorie an sich dadurch nicht 
in Frage gestellt. 

6) Die Werte, die durch inverifikable oder subjektive Wer
tungen festgestellt sind, sollen subjektilJe Werte heiBen. Die 
Werte, die durch verifikable Wertungen festgestellt sind, konnen 
in Nachzeit zur Verifikation entweder als richtige Werte oder 
als F ehZwerte bezeichnet werden. 

Bei Werten, die durch verifikable Wertungen festgestellt 
sind, erhebt sich also die Frage ihrer Richtigkeit, bei Werten, 
die durch inverifikable oder subjektive Wertungen festgestellt 
sind, die Frage ihrer Zweckdienlichkeit. 

7) Sind beide Werte der Aquivalenz GraBen, so wird die 
Aquivalenz der Ausdruck einer quantitativen Beziehung sein. 

94. Es ist nicht immer moglich, ein Element zu finden, 
das dem Gewerteten aquivalent ist, se1bst wenn dieses weder 
unwertbar noch negligeabel ist. Besonders haufig gilt dies, 
wenn derWertende einen Wert zu bestimmen sucht, der von futu
rellen Ereignissen abhiingt. In vielen solchen F1illen ist er jedoch 
imstande. den Wert des Gewerteten innerhalb bestimmter 
Grcnzen festzulegen, die wir als Werlgrenzen bezeichnen. Eine 
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solehe Wertung kann nieht als Identitatswertung angesehen 
werden. Wir nennen sie Grenzwe1'lung und ~en. sie stellt die 
Grenzwe1'te des Gewerteten fest. Wird nur die obere Grenze be
stimmt. nennen wir sie Maximumwe1'tung, wird nur die untere 
Grenze bestimmt, Minimumwe1'lung. 

1st bei einer Wertung das Gewertete mit einem MaBbegriff 
verglichen. stellt die festgesetzte Vergleiehung einen Grenz
wert des Gewecteten dar. So ist in der Vergleiehung .. die Farbe 
des Grases ist griin" fUr die Grasfatbe der Grenzwert .. griin" 
gesetzt. das heiBt. es ist gesagt. daB die Farbe des Grases inner
haIb der Grenzen liegt. die schon in Vorauszeit zu der in Frage 
kommenden Wertung durch Definition fur den MaBbegriff 
.. griin" festge1egt worden sind. Ebenso wie bei dieser Wertung 
liegt es bei den Beurteilungswertungen; denn auch bei diesen 
ist das VergleiehsmaB ein MaBbegriff. Die sogenannten .. ethischen 
und moralischen Werte" sind demnaeh Grenzwerte. Weil die 
MaBbegriffe an sieh so weit wie moglich ohne Anderung auf
recht zu erhaIten sind. haben viele Verfasser N eigung gezeigt. 
diese selbst als feststehende .. Absolutwerte" zu bezeichnen. und 
zwar besonders. wo es sich um MaBbegriffe hande1t. die ebenso 
wie .. das Wahre" ... das Schone" und .. das Gute" schwer zu be
stimmen sind. Diese Bezeichnung wird aber leicht irrefiihren. 
weil .. absolut" gewohnlich als Gegensatz zu .. relativ" gebraucht 
wird. und die Verwendung definierter MaBbegriffe aIs gemein
same VergleichsmaBe bei einer groBen Zahl von Wertungen 
keine Ausnahme oder Abweichung von dem Relativitatsprinzip 
bedeutet. 

Durch einen Grenzwert ist das Gewertete nicht exakt 
charakterisiert. InnerhaIb der Wertgrenzen. wird durch das 
Verfahren der zunehmenden SpeziaIisierung eine genauere Be
stimmung ermoglicht. Dazu dienen unter anderen Gradierungs
begriffe wie usehrlf, "groB", .,klein" usw. 

95. Durch die Anwendung der Methode der zunehmenden 
SpeziaIisierung sind wir zu einer rein formaIen Uisung des Wert
problems gelangt. Wir haben als Wert ein beliebiges Etwas be
zeichnet. fUr welches durch Identitatswertung ein Gegenwert 
festgestellt worden ist. Jeder. der zwei Elemente aquivalent 
wertet. wird nach unserer Definition Werte feststellen. Ob der 
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Wertende ein Genie oder ein Taugenichts ist, ob die Wertung 
im Ernst oder im Spiel vorgenommen wurde, ist in. dieser Be
ziehung irrelevant. Dasselbe gilt von der Art der gewerteten 
Elemente. 

Es kiinnte scheinen, als ob wir in dieser Weise vom Wert. 
begriff eben das entfernten, was ihm nach dem gewiihnlichen 
Gedankengang Sinn und Inhalt gibt und seinen Kern ausmacht: 
das "Wertvolle". Irgend jemand kiinnte wohl auch behaupten, 
daB wir versucht hatten, den Wertbegriff wertlos zu machen 
und so eine Unwertung aIler Werte vorzunehmen. 

Wir glauben indessen, daB es in einer exakten Beschreibung 
notwendig ist, jeden zusammengesetzten Begriff in seine ein
ze1nen Gedankenelemente zu zerlegen. Nun hat der gewiihnliche 
Wertbegriff tatsachlich einen zusarnmengesetzten Charakter. 
Er besteht aus einer verfilzten Ganzheit von einem Formal
begriff - der Aquivalenz - und einer "groBen Anzah! rein in
dividueller Ideen vom Wertvollen. Tatsachlich hat ein jeder 
gerade das, was er selbst als wertvoll erachtet, in den Begriff 
hineinlegen wollen; niemand hat es iibers Herz bringen kiinnen, 
das, was ihm wertvoll ist, von dem Wertbegriff auszuschlieBen. 
Es ist eine Art von unbewuBtem Ideenegoismus, der sich hier 
geJtend gemacht hat. Doch erst wenn der Begriff rein formal 
gefaBt wird, kann er fiir aile Werte Platz gewiihren. Allein dann 
erhiilt jeder einze1ne die Gelegenheit, in den Begriff des Wertes 
das hineinzulegen, was er fiir wertvoll hiilt. So kann der formaIe 
Wertbegriff, gerade weil er nicht der Ausdruck einer einzelnen 
Wertungsart ist, aIles Wertvolle umfassen. 

AuBerdem ware es ein Vc5lliges MiBverstiindnis, anzunehmen, 
daB die Form an sich notwendigerweise wertleer sein muB. Die 
Form kann im Gegenteil einen hohen Symbolwert haben. So 
finden wir in dem formaIen Wertbegriff den Ausdruck einer der 
erhabensten Ideen, die jemaIs von Menschen gefaBt worden sind: 
er gibt das logische Symbol fUr die Idee der AquivaIenz. 

UrspriingJich ist nun diese durch Beobachtung gewonnen 
worden. Druck und Gegendruck kc5nnen einander aufheben. 
Das Ergebnis von BewegungseinWirkungen aus entgegengesetzten 
Richtungen kann Rube sein. . Diese Erfahrung wird durch die 
Idee des Gleichgewichts beschrieben. Das Gleichgewicht ist aber 
ein Ausdruck der AquivaIenz. 
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Jahrtausende hindurch ist nun gerade das Gleichgewicht als 
das hOchste moraIische Symbol aufgefaBt worden. Die Gerechtig
keit ist als' eine Gottin dargesteIlt, die in ihrer Hand eine Wage 
haIt. Ihre Aufgabe ist es, die Schalen ins Gleichgewicht zu 
bringen. Sie soli j edem das zumessen, was seinen Leistungen 
aquivalent ist: suum cuique, jedem das Seine. Und ihre Zwil
lingsschwester, die Billigkeit, wurde von den Romem Aequitas 
genannt; auch sie soli Aquivalenz erstreben. 

1m Laufe der Zeiten ist auch in den moralischen Forderungen 
an das okonomische Leben die Aquivalenzidee zum Ausdruck 
gekommen. Es ist Aquivalenz gefordert worden zwischen Ar
beitsIeistung und Lohn, zwischen Nutzen und Opfer, zwischen 
Ejnnabme und Lebensaufwand, zwischen Kosten und Preis. 
Der Gedanke, daB "gleich getauscht" werden muB, ist sozusagen 
jedem Knaben ins Blut iibergegangen. Die Einsicht in den Be
griff der Aquivalenz hat aber keineswegs immer auf derselben 
Hohe gestanden wie der Eifer, mit dem die Idee ins Feld gefiibrt 
worden ist. Erst die modernen Grenznutzentheoretiker haben 
durch ihre eingehende Analyse der Beziehungen der Nutzwerte 
zu den verschiedenen Individuen klargestelIt, was in der Forde
rung des gleichen Tausches eigentlich liegt. Und die Demokratie 
schleppt sich noch immer mit ihrer Gleichheitsforderung herum, 
die ein inexakter Ausdruck fUr die F orderung der Aquivalenz ist. 
Richtig formuIiert sollte ihr Schlagwort nicht Freiheit und 
Gleichheit sein, sondern Freiheit und Gleichwertigkeit. 

Auch auf seelischem Gebiet macht sich die Aquivalenzidee 
geltend. Die. Menschen denken sich die Harmonie als einen 
Gleichgewichtszustand. 

Aber nicht nur in den rein menschlichen Beziehungen scheint 
die Harmonie eine Aquivalenzwirkung zu sein. In der Natur 
gilt dasselbe, und fUr aile Naturereignisse scheint jenes Gesetz 
Geltung zu haben, das der Grundsatz von der Erhaltung 
der Energie genannt wird, das jedoch exakter der Grund
satz von der Aquivalenz der Energiemengen genannt werdeh 
kOnnte. 

Wenn die Menschen arbeiten, urn aquivalente Beziehungen 
zu realisieren, suchen sie also ihre Bestrebungen mit der in der 
Natur herrschenden GesetzmiiBigkeit in Einklang zu bringen. 
Von dieser Erkenntnis aus wirft die Aquivalenzidee ein Streiflicht 



auf jenen Grundgedanken der chinesischen Lebensweisheit. der 
von den Abenclliindern so schwer erfaBt wird. den Gedanken, 
daB die okonomischen, ethischen und moralischen Gesetze die
selben sind wie diejenigen, die das We1tall zusammenhalten. 

So scheint der formale Wertbegriff nicht durch eine wiIl
kiirliche Definition aufgestellt zu sein. sondem er tritt aIs Aus
druck eines Weltgesetzes hervor. 



Achtzehntes Kapitel. 

Die Okonomischen IdentitAtswertungen und die 
Okonomischen Werte. 

96. Raben zweiElemente quantitative Beziehungen zu einem 
dritten Element, so konnen in bezug auf dieses als gemeinsames 
VergleichsmaB Relationswerte der zwei erstgenannten Elemente 
festgeste11t werden. Diese Werte treten als GroBen hervor. 

Durch das von uns gewahlte Isolienmgsverfahren haben 
wir darlegen konnen, daB der exakte Vergleich zwischen oko
nomisch relevanten Elementen die einzige wirtschaftliche Tatig
keit ist, die ohne Verwendung des Wertbegriffs nicht durchgefiihrt 
werden kann. Durch solche Vergleiche wird es auch ermoglicht, 
die quantitativen Beziehungen verschiedener Mengen der oko
nomischen Elemente zu einander festzustellen. Diese Fragen sind 
in der okonomischen Wertlehre zu behandeln, die eine rein mathe
matische Disziplin bi!det und aile ailgemeinen Satze der Mathe
matik als bekannt voraussetzen darf. Ihre Aufgabe ist es, die 
Eigenart der okonomischen Werte zu beschreiben. 

Die okonomischen Werte sind durch drei Sonderbeziehungen 
gekennzeichnet, die fur GroBen der reinen Mathematik belanglos 
sind, wei! sie fur die Zwecke dieser Wissenschaft irrelevant ge
wertet werden. 

I) Die Beziehungen zum Wertenden. 
Dieser braucht nicht ein einzelnes Individuum zu sein. Bei 

Festsetzung von Werten in gemeinsamem oder gegenseitigem 
Interesse konnen sich die Werte auf eine Ganzheit von zwei 
oder mehreren Individuen beziehen, die entweder durch Einig
keitsbeschluB oder durch MehrheitsbeschluB die Wertung vor
genommen haben. Das typische Beispiel eines Wertes, der durch 
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gegenseitigen EinigkeitsbeschluB gesetzt ist, bietet der Tausch
wert. 

z) Die Beziehung zum Zeitpunkt der Wertung. 
AIle Werte sind Elemente der Momentzeit. Fiir die Zwecke 

der reinen Mathematik wird der Unterschied zwischen den ver
schiedenen Momentzeiten irrelevant gewertet, so daB jede Mo
mentzeit sowohl gleich Null wie als "ewig" betrachtet werden 
kann, und die reinmathematischen GroBen deshalb oft als "zeit
los" bezeichnet werden. Die okonomischetl Werte dagegen haben 
ihre bestimmte MomeiJ.tzeit und diirfen fiir andere Zeitpunkte 
keine Geltung Qeanspruchen. . Natiirlich kennen okonomische 
Werte verschiedener Momentzeit verglichen werden, aber ohne 
Bestimmung der Wertungszeit wird der Vergleich zwecklos sein. 
Die modemen Borsennotierungen geben den typischen Ausdruck 
flir diese okonomische Erkenntnis. 

3) Die Beziehung zum Zweck der Wertung. 
Jedes okonomische Wertpaar ist zu einem bestim.mten 

Zweck gesetzt und hat nur Sinn in bezug auf diesen Zweck. Ein 
und derselbe Wertende kann in derselben Momentzeit den Geld
wert desselben Gutes verschieden werten, wenn er in bezug auf 
verschiedene Zwecke wertet. Ein typisches Beispiel sind die 
Devisenkurse der Banken, die fiir jede Momentzeit zwei Wert
paare zeigen, und zwar das eine flir Kaufzwecke und das andere 
flir Verkaufszwecke. 

Aus diesem Gesetz der Zweckbestimmtheit aIler okono
mischen Werte ergibt sich, daB kein okonomischer Wert durch 
Berechnung auf Grundlage anderer okonomischer ·Werte gesetzt 
werden kann, wenn diese Wertfestste11ung nicht Zweck der Be
rechnung war. Oft 5011 aber eine okonomische Berechnung nur 
Motive fiir den WertungsbeschluB geben, und der gesetzte Wert 
kann sich vom Ergebnis der Berechnung ziem1ich weit entfemen. 
Entsprechend liillt sich auf Grundlage eines festgesetzten Preises 
einer bestimmten Warenmenge nie der Preis einer grc5Beren oder 
kleineren Menge derselben Ware einfach berechnen, wenn nicht 
einheitliche Preise durch BeschluB stipuliert worden sind; denn 
derVerkauferkann beijedemAbsatz eine Neuwertung vomehmen 
nnd je nach den vorliegenden VerhaItnissen Enniilligung ein
raumen oder Zuschlag fordern. Das hier entwickelte Sachver
MUnis kann auch folgendermaBen fonnuliert werden: 

J edes c5konomische Wertpaar wird durch einen besonderen 



WertungsbeschluB gesetzt. Der WertungsbeschluB kann jedoch 
dahin lauten. daB die Festlegung bestimmter Werte durch Be
rechnung geschehen solI. 

Aus dieser Darstellung geht hervor. daB es viiIlig verfehlt 
war. in dem Ratsel des iikonomischen Wertes ein Problem aus 
der Erscheinungswelt zu erblicken; es ist lediglich ein Beschrei
bungsproblem. ein Problem der iikonomischen Erkenntnis. 

So sind die.iikonomischen Werte keine Erscheinungen. Sie 
kommen nur in der Gedankenwelt vor. Sie konnen weder pro
duziert. noch erworben. ausgebildet oder konsumiert werden. Sie 
konnen nur gebucht werden. Sie werden aufgefuhrt und ausge
strichen. Sie werden genannt. aufgeschrieben. niedergeschrieben 
oder abgeschrieben. Sie gehen in die Biicher hinein und aus den 
Biichem heraus. Sie werden auf Papieren aller Art angefiihrt. 
Sie werden tliglich neu gewertet und umgewertet. "Reale Werte" 
sind eine Fiktion. 

Trotzdem sind die okonomischenWerte keine Fiktionen. 
Sie sind Werkzeuge fur den Gedanken wie Hacke und Spaten 
fur die Hand. Sie stehen im Dienste des Erkennens. J eder 
Denkende. der einen okonomischen BeschluB fassen soIl. muB 
dies auf Grundlage der Erkenntnis tun. die er von den relevant en 
Ereignissen - sowohl den kiinftigen als auch den vergangenen -
gewinnen kann. Er muB vergleichen. Er muB fur das Ergebnis 
des Vergleiches deckende Ausdriicke finden. Die Werte sind 
so1che Ausdriicke. Sie sind dienIiche Gedanken. In unserem 
Beschreibungssystem gehOren sie dem bedeutungsvollen Wirt
schaftsfaktor an. den wir als die mentalen Hilfsmittel bezeichnet 
haben. 

Als statische Elemente der Momentzeit stehen die Werte 
nicht in Kausalzusammenhang mit einander. Niemals konnen 
sie urunittelbar auf einander einwirken. J ede Beschreibung eines 
Kausalverhiiltnisses zwischen Werten - wie die zwischen Normal
wert und Marktwert oder 2;wischen dem Wert der Produkte und 
dem Wert der Produktivgiiter - ist durchaus inexakt und beruht 
auf Fiktionen und Illusionen. 

Es hiingt von der Wertung abo ob die Werte richtig. falsch 
oder inverifikabel sind. Sie ist das Bestimmende. Nicht die 

, Wertlehre ist der Grundpfeiler der exakten Okonomik. sondern 
die Wertungslehre. 
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97. Nicht aile okonomischen Identitatswertungen werden 
ausgefiihrt. um Werte zu setzen. Dies ist nicht der Zweck der
jenigen Wertungen. durch die zwei oder mehrere Elemente hin
sichtIich einer bestimmten Verwendung fungibel gewertet werden. 
Wir wollen zunachst diese Wertungsgruppe betrachten. 

Den Typus soIeher Wertungen konnen wir folgendermaBen 
beschreiben: Hat ein Wertender den Unterschied der Dienlichkeit 
mehrerer Elemente hinsichtlich eines bestimmtev- Zweckes irrele
vant in bezug auf diesen gewertet. so sind die EIemente in dieser 
Beziehung fungibel. Eine Menge fungibler Giiter wird ein V OT

rat genannt. 
In der Ideensprache der emotionellen Theorien konnte dies 

so umschrieben werden: Wenn dem Unterschied in der Brauch
barkeit mit Indifferenz, begegnet wird. handeln die Individuen. 
als ob die Elemente identische Brauchbarkeit hatten. 

Hat ein Wertender eine Anzah! von Giitern fungibel in bezug 
auf seinen eigenen Zweck gewertet. nimmt er gewohnlich keine 
Riicksicht darauf. ob die Giiter fUr die Zwecke anderer nicht 
fungibel sind. Hieraus folgt jenes Gesetz. das Jevons .. the law 
of indifference" nannte. und das Lauritz Birck so formuliert hat: 
.. Da die Produktionskosten der Verkaufer den Kaufem gleich
giiltig sind. hat dasselbe Quantum derselben Ware auf dem
selben Markt zu derselben Zeit dense1ben Preis." 

Um die Ankniipfung an die allgemeine Lehre zu bewahren. 
wollen wir diejenige Wertung der Kaufer. die dem Gesetz von 
J evons zugrunde liegt und durch die Giiter fungibel gewertet 
werden. die I nditterenzwertung nennen. Ob es zweckdienlich 
ist. sie anzuwenden. ist ein Problem. das sich bei den okono
mischen Erwagungen wieder und wieder erhebt und in den ver
schiedensten Formen auftaucht. Fiir ihre Behandlung diirfte es 
zweckdienlich sein. folgenden Grundsatz aufzustellen. der wohl 
generelle Geltung beanspruchen darf: 

Wenn von zwei Gruppen von Elementen. die alle relativ 
zu einem bestimmten Zweck fungibel sind. die Elemente in der 
einen Gruppe nur fur diesen einen Zweck dienlich gewertet 
werden. wahrend die Elemente in der anderen Gruppe auch fur 
andere relevante aktuelle oder eventuelle Zwecke dienlich ge
wertet werden. so soil die Gruppe. in der die Elemente nur fur 
den einen Zweck dienIich gewertet werden. zuerst und vorzugs
weise fur diesen gebraucht werden. 



Dieses Wertungsprinzip liegt dem Verhiiltnis zugrunde, das 
in "Greshams Gesetz" beschrieben wird und in der hier ge
brauchten Wortbildung so formuliert werden kann: Von meh" 
reren Geldsorten, die relativ zu einer gegebenen Verwendung 
fungibel sind, wird erfahrungsgemaB vorzugsweise in dem Gelde 
bezahlt, das als am wenigsten zweckdienlich zu anderer Ver
wendung gewertet wird. 

Bei jeder Indifferenzwertung gilt es iiberhaupt festzuhalten, 
relativ zu welch em Zweck die Dienlichkeit der Elemente iden
tisch gewertet ist. Ein wesentlicher Unterschied zeigt sich hier 
zwischen Erkenntniszwecken und Handlungszwecken. Wenn 
zwei Beschreibungselemente fUr einen gegebenen Erkenntnis
zweck identisch gewertet sind, kannen sie bei der RealisatIon 
dieses Zweckes ohne weiteres als identisch gebraucht werden. 
Wenn zwei Giiter fUr einen Handlungszweck fungibel gewertet 
sind, ist damit nicht festgestellt, daB es im Interesse des Wertenden 
sein wird, sich bei den Betriebsbeschliissen von dieser Fungibilitat 
motivieren zu lassen, denn es ist nicht gesagt, daB die Elemente 
relativ zu anderen Zwecken fungibel sind, und ist ein Element 
mehreren Zwecken dienlich, so muB sein Gebrauch zu einem 
einzigen Zweck immer als ein Opfer beschrieben werden (vgl. 
Nr. 76). Damit eine Indifferenzwertung im Interesse des Werten
den liegen soU, miissen daher nicht nur die Elemente relativ zu 
dem zu realisierenden Zweck fungibel sein, sondem der Unter
schied zwischen den Opfem beim Gebrauch des einen oder anderen 
Elementes zur Realisation gerade dieses Zweckes muB irrelevant 
gewertet werden kannen. Eine Wertung, die bestimmt, welches 
von mehreren Elementen zu einer Zweckrealisation gebraucht 
werden solI, muB daher immer von einem Interessenkompl-,x 
oder einer Interessenganzheit aus vorgenommen werden, und ein 
sorgfaItig Erwagender wertet die Zweckdienlichkeit der Elemente 
auch fiir andere Individuen, bevor er seinen BeschluB faOt. 

Die Arten von Zweckdienlichkeit, die fUr die akonomische 
Wertung die groOte Bedeutung haben, sind die Nutzkraft und die 
~rbeitskraft. 
~ zweckdienlichsten ist die Indifferenzwertung der Nutz

kraft gegeniiber. Die Produktion wird mehr und mehr nach dem 
Grundsatz geleitet, daO jedes Produkt so speziell fUr einen Zweck 
gemacht werden solI, daB es fUr andere ganz undienlich wird. 
Es wird demnach moglich, die Indifferenzwertung anzuwenden 
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nach einem Vergleich der Dienlichkeit der Produkte rur einen 
einzigen Zweck. Zugleich wird bei der Produktion erstrebt, alIen 
Gutem, weIche die gleiche technische Funktion ausiiben soIlen, 
moglichst identische technische Kriifte mitzuteilen. Wird dies 
in zweckdienIichem Grade erreicht, sagt man, die Produktion 
ist standardisiert. Kann der Uriterschied zwischen der 'Techni
zitiit zweier Guter irrelevant fUr einen okonomischen Zweck 
gewertet werden, so ist eine Indifferenzwertung. berechtigt. Die 
Standardisierung ermiiglicht also eine stets vermehrte Anwen
dung der Indifferenzwertung. Selbst wenn die Technizitat der 
Guter verschieden ist, kann ihre Okonomizitiit doch identisch 
gewertet werden. 

In dieser Beziehung nimmt die Arbeitskraft eine ganz andere 
Stellung ein als die Nutzkraft. Aber erst in den letzten Jahren' 
gewinnt diese Erkenntnis Boden. Durch das ganze neunzehnte 
Jahrhundert ist die menschliche Arbeitskraft ire groBen und ganzen 
beschriehen und gewertet worden, als ob die uberwiegende Mehr
zahI von Individuen ebenso fungibel ire Verhliltnis zu den Pro
duktionszwecken ware wie die Guter in einer standardisierten 
Produktion. Abgesehen von der Behandlung, die der Unter
nehmerfiihigkeit zuteil geworden ist, haben die Sozialokonomen 
bei der Beschreibung des Zusammenwirkens der Produktionlr 
faktoren die menschliche Arbeit nach der Anzah! der Arbeiter ge
messen und gewertet. Die Liisungen, welche die modeme Oko
nomik von den Problemen der Zurechnung und dem okono
mischen Wert der Arbeit und den damit zusammenbii.ngenden 
Fragen der VerteiIungsIehre gebracht hat, setzen fast aile diese 
rein statistische Wertung dec Arbeit voraus. Auch ire prak
tischen und politischen Leben ist der Unterschied zwischen der 
Arbeitskraft der einzeInen Arbeiter und den Nutzwirkungen der' 
einzelnen Arbeitsleistungen ire ailgemeinen irrelevant gewertet 
worden. So hat sich gegenuber der menschlichen Arheit eine aUlr 
gepriigte Tendenz zu Indifferenzwertungen geltend gemacht. 
Es ist sogar geIungen, durch diese Indifferenzwertungen die 
Lebensauffassung und die politischen Idea\e bedeutender Gruppen 
dec untergeordneten ProduktionsteiInebmer maBgebend zu be
einflussen. Eine immer wachsende Anzahl von Lohnarbeitem 
hat aIImiihlich angefangen, ihre eigene persiinlichkeit als fungibles 
. Element in den Hiinden dec Leiter oder der "Kapitalisten" aufzu
fassen. In Opposition dazu erkennen sie sich gleichzeitig als 



- I9I -

Teile in einer Ganzheit von Arbeitern, in einer "Masse" und 
bauen ihre okonomische Politik auf dieser Denkweise auf. 

Nun muB auch zugegeben werden, daB die meisten Arbeiter, 
wenn fUr die Arbeitsleistungen nur Minim\unzwecke aufgestellt 
werden, tatsachIich a1s fungible Elemente in Beziehung zu diesen 
Minimumzwecken gewertet werden konnten. Dann aber ver
zichtet man von vomherein auf jede Ausnutzung menschlicher 
Arbeitskriifte nacll wissenschaftlichen Prinzipien. 

In unserem Beschreibungssystem wird die menschliche Ar
beit nicht als ein einzelner Produktionsfaktor bestimmt, dessen 
Moglichkeiten und Wirkungen durch Ziihien von Arbeitem be
rechnet werden konnen. 1m Gegenteil, von uns werden die Ar
beitskriifte als eine Ganzheit der drei uneinheitlichen Wirtschafts
laktoren Denkkraft, BeschluBkraft und Tatkraft beschrieben. 
Wird die Analyse der Produktionsfaktoren in dieser Weise durch
gefiihrt, so wird eine Indiffereru;wertung der Arbeitskraft bei 
verschiedenen Arbeitem zu einer Fehlwertung, und zwar re1ativ 
zu fast allen okonomischen Zwecken. 

Noch fehlt aber der Wissenschaft die durchgefiihrte 
experimentelle U ntersuchung der menschlichen Arbeitskrillie 
und Arbeitsleistungen, welche die erforderliche Grundlage sowohl 
einer exakten Beschreibung als auch einer zweckdienIichen Wer
tung und Anwendung der Arbeitskriifte bilden. Die Arbeits
technik ist bestrebt, diesen Mangel zu beseitigen. Durch das Zu
sammenwirken von Physiologen, Psychologen und Soziologen 
wird sie versuchen, Erfahrungen zu sammeln, die als eine ge
eignete Grundlage fUr dienIiche Arbeitswertungen gebraucht 
werden kOnnen. Sie wird drei Beobachtungsgebiete umfassen. 
Die Physiotechnik wird die physischen Fahlgkeiten des einze1nen 
Arbeiters beschreiben und die Psychotechnik seine mentalen 
Fahlgkeiten, wlihrend die Soziotechnik auf der Grundlage von 
Beobachtungen der besten Methoden fUr die Ausfiihrung der ver
schiedenen Arbeitsleistungen dem beobachteten Arbeiter ein 
Arbeitsgebiet anweisen wird, wo er Aussicht hat, sein Maximum 
zu leisten. Durch Messungen und Beobachtungen wird die Ar
beitstechnik versuchen, zu einer Wertung der besonderen Arbeits
krillie jedes einze1nen Arbeiters zu ge1angen. 

Aus dem Vorangegangenen geht hervor, daB auf dem Ge
biet der okonomischen Indiffereru;wertungen zwei von einander 
abweichende RichtIinien der Zukunft erblickt werden kOnnen. 
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EinerSeits enniiglicht die fortschreitende Spezialisierung der 
Produktarten und die immer weiter getriebene Standardi
sierung der einheitlichen Produktmengen eine immer ausge
dehntere Anwendung der Indifferenzwertung den Nutzkriiften 
gegeniiber, andererseits hat sich die Arbeitstechnik den Zweck 
gestellt, die Indifferenzwertung den Arbeitskriiften gegeniiber aus
zuschalten, indem sie durch experimentelle Untersuchungen 
die erforderliche Grundlage fUr eine differenzierte Wertung der 
Arbeitsleistungen hetbeischafft. 

98. Diejenigen Identitiitswertungen, die ausgefiihrt werden, 
um okonomische Werte zu setzen, konnen in verschiedene Gruppen 
eingeteilt wetden, und zwar diirfte es sich als zweckdienlich er
weisen, die Einteilung nach einer der drei Sonderbeziehungen der 
okonomischen Werte vorzunehmen. 
. Erstens kann die Beziehung des Wertes zum Wertenden dec 
Beschreibung zugrunde ge1egt werden. Alle okonomisch Werten
den miissen zu diesem Zweck auf Gruppen verteilt werden, und 
zwar entweder nach wer sozialen oder wer okonomischen 
Machtstellung. Letztere EinteiIung bildet die Grundlage der 
Lehte von der Nachftage, die in dem typischen Systembau der 
modernen Okonomik den vorherrschenden Platz einnhnmt. In 
der foJgenden Darstellung, die innerhalb des Rahmens unserer 
Beschreibung Jiegen mull, wollen wit darauf verzichten, diese 
ganze Theorie in unsere eigene Begriffssprache zu iibertragen 
und uns darauf beschriinken, der Lehre ihren Platz in 
unserem System anzuweisen und eine kurze Beschreibung der 
Grundbeziehungen zu geben, die durch die Nachfrage zum AU5-
druck geIangen. 

Zweitens kann die Verschiedenheit der Wertungszwecke 
fUr die systematische Darstellung der Wertungen maBgebend sein. 

Drittens konnen die Wertungen durch we Zeitbeziehung 
zu der okonomischen Wirksamkeit bestimmt und eingeteilt wer
den. Wir wollen hier unsere Systematik auf der Grundlage dieser 
Einteilung aufbauen und alle Wertungen in drei Hauptgruppen 
gliedern, und zwar nach den von uns festgestellten drei zeitlichen 
Grundbeziehungen : 

I) Die Wertungen in Vorauszeit zur okonomischen Wirk
samkeit. Eine Vorauszeitwertung, die durch Wertsetzung aus
gedriickt ist, wollen wir Kalkulation nennen. 
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2) Die Wertungen in Gieichzeit zur okonomischen Wirk
saxnkeit. Eine Gleichzeitwertung, die dllrch Wertsetzung aus
gedriickt ist, wollen wir Statuswertung nennen. 

3) Die Wertungen in Nachzeit zur okonomischen Wirksam
keit. Eine Nachzeitwertung, die durch Wertsetzung ausgedriickt 
ist, wollen wir Er/olgswertung nennen. 

Fiir denjenigen, der einen okonomischen Zweck aufgeste11t 
und in einer hestimmten Zeit fiir dessen Realisation Arbeit ge
leistet hat, wird es bedeutsam sein, die Werte, die er durch seine 
verschiedenen Wertungen gesetzt hat, mit einander zu ver
gleichen. So ist bei kontinuierlicher Wirksamkeit die Status
wertung wie auch die ErfoIgswertung an sich sinnlos, wenn sie 
nicht in bezug auf dasselbe WertmaB wie die Kalkulation 
ausgefuhrt werden kann. Hieraus ergibt sich eine Reihe von 
Forderungen, die an ein zweckdien!iches okonomisches WertmaB 
geste11t werden mussen. Die Gesamtheit der Forderungen an das 
WertmaB kann folgendermaBen zusanunengefaBt werden: 

x) Das WertmaB moB die Fiihigkeit haben, allen relevanten 
quantitativen Wertbeziehungen einen Ausdruck zu geben. 

2) Die verschiedenen Beziehungen dec gewerteten Elemente 
zom WertmaB mussen derart sein, daB sie ohne groBere 
Schwierigkeit von den meisten Wertenden erkannt werden 
konnen. 

3) Das WertmaB moB feststellbare Beziehungen zu allen 
Elementen haben, die fUr die Wertsetzung in Frage kommen. 

4) Das WertmaB moB in der Zeit zwischen Kalkulation und 
Erfolgswertung konstant sein, d. h. die Anderungen seiner Wert
beziehungen zu allen denj enigen Elementen, we1che durch die 
in Frage stehenden Wertungen nicht gewertet werden, mussen 
fiir den Zweck dieser Wertungen irrelevant gewertet werden 
konnen. 

Die Erfabrung hat gezeigt, daB untec allen Gutem das Geld 
aIlein imstande ist, den deei erstenForderungen Genuge zu leisten, 
denn nur dasGeld ist in bezug auf sehr vieleZwecke fungibel, und 
nur fUr das Geld ist ein fUr Vergleichszwecke praktisches System 
von Teilwerten ausgebaut worden. 

Dagegen ist das Geld oft ein unkQnst<mt~WertmaB, wei! 
aile quantitativen Beziehungen zurn Gelde mit der vorhandenen 
Geldmeuge variieren und die Leiter des Geldwesens oft die 
Ge1dmeuge in starkem MaBe vermehren oder auch vermindem, 

Xellbau. Die WertQDCSlehre. 
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urn dadurch verscbiedene Zwecke' zu ieallsieren •. Es ist deshalb 
die Lieblingsidee vieler sozialokonoinischer Verfasser gewesen. ein 
vom Ge1de unabhangiges .. letztes WertmaB" nachzuweisen. 
Ricardo hat sogar in einem seiner Briefe die Losung des Problems 
der .. ultimate standard of value" als Hauptaufgabe der .Oko-
nomik dargestellt. . 

Die Versuche zur Losung dieses Problems sind aIIerdings 
sehr ungliicklich ausgefallen. Den Grund bietzu konnen wir 
vielleicht in dem Umstand erblicken. daB die Theoretiker immer 
den Versuch machten. das Gemeinsame aIIer Werte durch eine 
Analyse des Wertvollen zu bestimmen. Wie derChemiker dasAtom 
bestimmt. haben sie den Versuch gemacht. die letzte Einheit des 
Wertes festzustellen. So haben Ricardo und sozialistische Theore
tiker nach ihm den Wert eines be1iebigen Gutes in 4r1l.ritSlllengen 
aufiosen wollen. wiihrend die Osterreicher aile Wertbeziehungen 
~s abge1eitete Nutzbeziehungen darste1len. obgleich die Arbeits
mengen nur bei sehr wenigen Nachzeitwertungen und der Nutzen 
nur bei der Setzung einer Gruppe von Kalkulationswerten als 
unmitte1bares WertmaB gebrauchlich sind. Yom Standpunkt 
unserer formalen Werttheorie aus erhebt sich das Problem des 
letzten WertmaBes iiberhaupt nicht. weil der prinzipie1le Re
lativismus der Werte bier vollig anerkannt wird. In unserem 
Beschreibungssystem tritt auch unmitte1bar hervor. daB bei 
jeder Preissetzung nicht nur ein Warenwert. sondern auch ein 
Geldwert bestimmt wird. was sonst nur bei sehr schwankendem 
Geldwert einleuchtet. Von unserem Standpunkt aus ist das 
Problem nicht die theoretische Frage der Entdeckung eines 
letzten WertmaBes. sondern lediglich die politische Frage eines 
stabilen Ge1dwertes. 

Wir haben die okonomische Wirksamkeit als die Ganzheit 
aller Leistungen bestimmt. die auf die Zukunft zie1en. 'Oberall 
da. wo das WertmaB unstabil ist. wird die langsichtige KalkuJa
tion zur Unmoglichkeit. was zur Wesenheit des Wirtschaftens 
in Widerspruch steht. Ein stabiles WertmaB bedeutet sichere 
Zukunftserkenntnis und Setzung weitreichender Zie1e. Ein 
schwankendes WertmaB bedeutet Zuriickgehen gegen Konsum
tionswirtschaft. 

In Anlehnung an die grundlegenden Begriffsbestinunungen 
Cassels wollen wir als Inflation diejenigen Anderungen der Wert
beziehungen bezeichnen. die dadurch verursacht werden. daB 
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die Leiter des Geldwesens' die Ge1dmenge im Verhiiltnis zur 
Warenmenge vennehren, als Deflation die entsprechenden Wir
kungen einer relativen Venninderung der Ge1dmenge. Bei diesen 
Definitionen ist von unserem Gesichtspunkt aus zu bemerken, 
daB Inflationszwecke wie Deflationszwecke nur dann realisiert 
werden konnen, wenn durch die hervorgebrachten Anderungen 
der Ge1dmenge die Wertungen beeinfluBt werden, und daB die 
bezweckten wirtschaftlichen Wirkungen nur dann' eintreten 
konnen, wenn dasjenige Geld, dessen Menge geli.ndeit worden ist, 
fortwiihrend als WertmaB gebraucht wird. Nicht durch Beein
fiussung der Funktion des Geldes als Zahlungsmitte1, sondern 
durch BeeinfJussung der Funktion des Ge1des als WertmaB, 
wirken Inflation und Deflation auf die okonomischen Bezie
hungen ein. 

Wir wollen diejenigen Wertungen, bei denen die Wertenden 
ein konstantes WertmaB voraussetzen, als statiscke WeYtungen 
bezeichnen, wiihrend wir Wertungen, bei denen ein schwankendes 
WertrnaB vorausgesetzt wird, dynamiscke WeYtungen nennen. 
Letztere sind entweder InflationsweYtungen oder DeflationsweY
tungen. Eine Beschreibung des hier definierten Wertungsunter
schiedes wiirde allerdings theoretisch bedeutsarn sein, zugleich 
aber den Rahmen unserer Abhandlung vollig sprengen. 50 wollen 
wir den Versuch machen, die folgende Darstellung so genere1J 
zu fonnulieren, daB sie fUr dynarnische wie fUr statische Wer
tungen Geltung beanspruchen kann. 

. Andererseits rniissen wir uns darauf beschriinken, nur eine 
Auswahl der okonornischen Wertungen zu behande1n, denn ein 
Versuch, die Ideen unseres Beschreibungssysterns auf das ganze 
Gebiet der Wissenschaft anzuwenden, wiirde auBerhalb des 
Zwecks dieser Abhandlung Jiegen. Urn unsere Darstellung der 
okonornischen Beurteilungswertungen zu erganzen, wollen wir 
fiir diese Behandlung die rein okonornischen Wertungen wiihlen, 
deren Ergebnisse durch Werte beschrieben werden, also die 
KalkuIation, die 5tatuswertung und die Erfolgswertung. Auch 
hier rniissen wir aber auf jede Vollstandigkeit verzichten. Wir 
bezwecken nur, von den gewonnenen Ausgangspunkten aus 
einige Richtlinien zu ziehen. 



Neunzehntes !Capite!. 

Die Kalkulation. 

99. Das okonomische Interesse einer Zweckrealisation besteht 
in dem fUr den Wertenden re1evanten Unterschied zwischen 
einem okonomischen Zustand nach einer Realisation und dem
jenigen nach einer Nichtrealisation· des Zweckes. 1st dieser 

. Unterschied ein Wert. so kann er als ein Saldo bezeichnet werden. 
da wir unter einem Saldo einen Wert verstehen. der zu einem 
anderen Wert hinzugefiigt oder von ihm abgezogen werden muB. 
damit dieser mit einem dritten Wert aquivalent sein ka.nn. 

In den meisten Fillen wird der Wertende davon ausgehen 
konnen. daB er ohne groBere Fehler den Zustand nach einer 
Nichtrealisation des Zweckes identisch mit dem Zustand im 
Wertungsaugenblick werten kann. Diesen wollen wir den AIlS
ga .. gSfllert nennen. wiihrend wir den Wert des Zustands nach der 
Zweckrealisation als Er/olgSfllert bezeichnen. 

Der Erfolgswert wird also aquivalent gewertet mit dem 
Ausgangswert plus dem Wert des kalkulierten Nutzens minus 
dem Wert des als erforderlich kaIkulierten Opfers. Das okono
mische Interesse wird demnach aquivaIent mit dem Saldo zwischen 
dem kalkulierten Nutzwert und dem kalkulierten Opferwert. 

Der Saldo zwischen Nutzwert und Opferwert kann positiv 
oder negativ sein. 1st er positiv. gIauben wir ibn MehnPerlnennen 
zu miissen. wei! sich unseres Erachtens kein Fachausdruck nach
weisen laBt. der den Begriff besser kennzeichnet als dieses Lieb
lingswort von Karl Marx. Dementsprechend wollen wir einen 
negativen Saldo einen M • ..aen.m nennen. Den Mehrwert in 
Geld gewertet nennen wir GerJIJ...... den Minderwert in Geld ge
wertet Verlust. 

Wenn ein okonomisches Interesse sich durch Werte be
schreiben laBt. wird der Erwiigende den ZweckbeschluB nar 
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dann okonomisch vorteilhaft werten, wenn et mit einem Mehr
wert, beziehungsweise einem Gewinn kaIkuliereri kann. Der Er
wagende hat aber mehr oder weniger Vertrauen zu seiner KaIku
lation. 1st er gewissenhaft, beschrlinkt er sich nicht darauf, 
den okonomischen Interessensaldo zu kaIkulieren, sondern sucht 
auch die Wahrscheinlichkeit dafiir zu werten, daLl sich die Kal
kulation im Falle eines positiven Zweckbeschlusses in Nachzeit 
als richtig erwe~ wird. Diese Wahrscheinlichkeit soli Chance 
helien. Die Wahrscheinlichkeit dafiir, daLl die KaIkulation ver
sagen wird, bezeichnen wir als Gegonchance. Chance und Gegen
chance sind also echte Briiche, deren Summe gleich eins ist; sie 
konnen auch als Gewinnchance und Verlustchance bezeichnet 
werden. 

Bei der Rentabilitiitserwagung ist die Gewinnchance Be
weggrund, die Verlustchance Gegengrund. Wir bezeichnen den 
Verlust, mit dern der Wertende kalkuliert fiir den Fall, daB die 
KaIkulation miBlingen sollte, a1s sein Risiko. In der Alltags
sprache wird dieses Wort iibrigens sowohl fur den ka1kulierten 
moglichen Verlust als auch fur die Wahrscheinlichkeit des Ver
lustes gebraucht. 

Kann kein Gewinn kaIkuliert werden, so beurteilt der Er
wagende den positiven ZweckbeschluB als okonomisch unvorteil
haft. Es steht dazu nicht in Widerspruch, daB ein Erwiigender 
oft einen ZweckbeschluB als okonomisch vorteilhaft wertet, trotz
dern er ihn fur unmittelbar verlustbringend halt, wenn er ihn 
zugleich a1s zweckdienliches Mittel erachtet, urn groBere Verluste 
zu vermeiden oder in der Zukunft einen mittelbaren Gewinn 
zu erzielen. 

Niemand faBt einen BeschluB, den er okonomisch unvorteil
haft wertet. wenn er nicht dafiir Motive hat, die auf anderem 
Gebiete liegen. Diese psychologische Tatsache ist oft als Beweis
grund fur die Hypothese von der ausschlieBlich egoistischen 
Motivierung ins Feld gefiihrt worden. Es ist aber nicht leicht ein~ 
zusehen, warum jemand eine Wirksamkeit ins Werk setzen sollte, 
urn dadurch Verlust zu erleiden. Das ware nicht Altruismus, 
sondem Durnmheit. Selbst ein Gott wiirde sich darauf nicht 
einlassen. 

Ein kalkulierter Mehrwert ist also Bedingung der okon~ 
mischen Vorteilhaftigkeit des Zweckbeschlusses. Er kann aber 
durch inverifikable und subjektive Wertungen kaIkuliert werden. 
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Wir sagen dann, ein subfekeivt1' M ehroJt1't geht als Saldo in einer 
subfektiven i/.quillalenz zwischen Ausgangswert und Erfolgswert 
ein. Die Leiter eines Betriebes miissen aber verifikable KaIku
Iationen aufsteIlen. Wir sagen, in einer verifikablen KaIkuIation 
geht ein obfekeivt1' M ehroJt1't als Saldo in eine obfektive i/.quillalenz 
zwischen Ausgangswert und Erfolgswert ein. 

100. J ede c5konomische Wirksamkeit, J>ei welcher der 
Gegenwert fur die Leistungen nicht in Vorauszeit durch er
fiillbaren Kontrakt endgiiltig bestimmt worden ist, fiihrt Ver
lustchancen mit sich. So muB also bei jedem c5konomischen 
ZweckbeschluB, bei dem der Ertrag nicht im voraus gesichert 
ist, ein Risiko kaIkuliert werden. Hierdurch entsteht aber ein 
Opfer, denn der BeschlieBende verzichtet auf eine sichere An
wendung der riskierten Mittel. Der .. BeschluB ist folglich nur 
dann c5konomisch vorteilhaft, wenn in dem kaIkuIierten Erfolgs
. wert ein Gegenwert fUr das Risikoopfer eingeht. Diesen Gegen
wert bezeichnen wir als Risikopramie. 

Die KalkuIation der Risikopriimie nimmt eine Sonderstellung 
zwischen inverifikablen und verifikablen Wertungen ein. Auf 
einen vereinzelten Fall angewandt ist sie inverifikabel, denn wird 
der Zweck reaIisiert, so daB der mc5gliche Verlust nicht eintritt, 
geht die kaIkuIierteRisikopriimie alsGewinn ein,ohne daB irgend
ein VergleichsmaB fUr die Kritik ihrer in Vorauszeit ka1kuIierten 
Grc5Be nachzuweisen ist. Tritt der Verlust dagegen ein, wird 
dadurch die KalkuIa tion des Risikos durch die Ereignisse verifi
ziert. Ob es aber im Ka1kuIationsaugenblick berechtigt war, 
gerade mit der damals kalkuIierten Risikoprlimie zu rechnen, 
entzieht sich der Verifikation. 

Es ist bekanntlich bis zu einem gewissen Grade gelungen, 
diese grundsiitzliche Inverifikabilitat dadurch zu beseitigen, 
daB ·groBe Mengen von Fii.llen beobachtet wurden, bei denen 
die Verlustchancen gleichmc5glich gewertet werden konnten, denn 
durch An wendung der Gesetze des Gliicksspiels kOnnen die
jenigen Risikopramien berechnet werden, die nach den auf Grund 
von Massenbeobachtung gewonnenen Erfahrungen mit einem 
bestimmten Risiko bei einer bestimmten Verlustchance aquivaIent 
gewertet werden kOnnen. Es ist die objektive AquivaIenz, die 
durch eine solche Berechnung festgesteIlt wird, denn fur den 
einzelnen, der gerade unter den Ungliicklichen sein sollte, wird 
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der mogliche Verlust einen um so groBeren individuellen Wert 
haben konnen als der mogliche Gewinn, daB ihm die objektiv 
berechnete Risikopriimie keine subjektive Aquivalenz geben 
wiirde. Die angewandte Wahrscheinlichkeitsrechnung gibt dem
nach die logische Diskussion, wie die objektive Aquivalenz im 
Falle einer gewohnlich vorkommenden Verlustchance zu be
rechnen ist. 

lOX. Das interesse an einem Konsumtionserwerb besteht in 
dem Unterschied zwischen dem Wert eines okonomischen Zu
standes nach und vor einem Kauf. Der Kaufer erwirbt ein Ding 
mit Nutzkraft. Er opfert dafiir eine Geldsumme. Wie sollen 
diese beiden Elemente verglichen werden? 

Nach dem Gedanken der Grenzopfertheorie sollte der Er
wagende die Lust am Erwerb des Gutes mit der Unlust am Geld
opfer vergleichen, und zwar nach feststehenden Gesetzen. Eine 
solche Beschreibung ware aber vollig inexakt, denn Geld ausgeben 
verursacht normalerweise keine Unlust, wenn die erworbene 
Nutzkraft einen kalkulierten Mehrwert einschlieBt. Naber ana
lysiert besteht das Geldopfer auch nicht in der Unlust des Be
zahlens, sondern in dem Opfer, auf die anderen Giiter zu ver
zichten, die mit dem Geld hatten erworben werden konnen. 
Aber die Ganzheit der Nutzkrlifte dieser Giiter ist als Wert
ma/3 fUr den Nutzen des erworbenen Gutes nicht brauchbar, 
denn sie ist noch unbekannter als die Nutzkraft, die gewerteli 
werden solI. 

Der Ausgangspunkt des Vergleiches muB in einer Be
stimmung des Platzes gesucht werden, den der Konsumtions
erwerb in der Wirtschaft einnimmt. Die okonomische Wirksam
keit solI dafiir sorgen, daB die Erfordernisse bei ihrem Eintreten 
erfiillt werden kannen. Die Konsumtionseinkaufe miissen dem
zufolge rechtzeitig vorgenommen werden. Die Vorauszeitwertung 
des Interesses an einem Konsumtionserwerb wird daher von der 
Erkenntnis des Platzes motiviert, den dieser Erwerb in einem 
mehr oder weniger feststehenden Plan fur die Einkliufe einnehmen 
wird. Nun ist es allerdings so, daB nur Wenige einen formlichen 
Plan fur ihren Konsumtionserwerb aufstellen, aber die Verhlilt
nisse zwingen sie trotzdem dazu, sich bis zu einem gewissen Grade 
planmliBig einzurichten. Hlilt man sich dies vor Augen, so werden 
abermals die Schwlichen des emotionellen Beschreibungssystems 
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aufgedeckt. Ein Verschwender plant naeh der Intensitat der 
Bediirfnisse,ein vorsorglieher Mann nach ihrer Wiehtigkeit. 

Die brauehbare Grundlage fiir eine Beurteilung des Inter
esses am Konsumtionserwerb bildet ein Vergleieh zwischen dem 
Wert der Erwerbsgiiter, die ein Haushalter in einer Haushalts· 
periode zur Verfiigung hat und dem Wert der Giiter, die er in 
dieser Periode erwerben moB, urn die Erfordernisse dieser Haus
haltsperiode gesiehert zu wissen. Den Wert der Erwerbsgiiter, 
die jemand in einer Periode erwiTbt, bezeichnen wiT mit dem 
gewohnliehen Faehwort Einkommen. Normalerweise wird es 
stets das Einkommen der Haushaltsperiode sein, das ein Haus
halter fur seinen Konsumtionserwerb anwenden kann. 

Nun ist aber ein Teil des Einkommens immer an bestimmte 
Anwendungen gebunden. Dies gilt von dem Einkommen, das zur 
Zablung von Steuern und Abgaben, zur Erfiillung anderer recht
lieher Verpflichtungen und zur Deckung der sozialen Minima 
erforderlieh ist. Der hierzu notige Einkommensteil wird in der 
Steuerlehre der Finanzwissenschaft als gebundenes Einkommen 
bezeichnet; was iibrig bleibt. wird /reus Einkommen genannt. 
Dieser Wert entspriebt dem, was man den Selbstverbrauehs
iiberschoB des Haushalts nennen konnte. Nur bei der Verwendung .. 
dieses Einkommensteiles kann der Haushalter sieh den Luxus 
leisten, sich emotionell motivieren zu lassen, oder rein ideellen 
Motiven zu folgen. Nur aus ibm kann er die Mittel zu spaterer 
iikonomischer Wirksamkeit schiipfen. Menschenwiirdig leben 
daher eigentlieh nur diejenigen, die iiber ein freies Einkommen 
verfiigen und die Miigliebkeit haben, es nach eigener Wahl in 
2weckdienlicher Weise zu gebrauehen. Eine Zwischenstellung 
zwischen freiem und gebundenem Einkommen nimmt in dieser 
Hinsicht dasjenige Einkommen ein, das in Form von Natural-
leistungen erworben wird. . 

In der Einkommensverteilung liegt nun die Grundlage alIer 
Nachfragephiinomene. Das hat auch jeder moderne Theore
tiker eingesehen. Es moB aber hervorgehoben werden, daB diese 
Grundlage sieh auf die Erfordernistheorie und die Interessen
theorie vie! sieherer stiitzt als auf die Bediirfnistheorie und die 
Grenznutzentheorie, denn genau analysiert symbolisiert die 
fallende Naehfragekurve nieht den fallenden Grenznutzen bei 
fortgesetzter kontinuierlieher Befriedigung, sondern die re!ativ 
zur BevOlkerungsmenge fallende GrOBe des freien Einkommens. 
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Besitzt nun jemand nicht genug Erwerbsmittel zur 
Erwerbung eines Gutes, so ist dieses okonomisch unwertbar fur 
ihn, es ist inaquivabel und inkalkulabel. N ur diej enigen Indivi
duen, die Gegenwert fur ein Gut herbeischaffen kannen, gewinnen 
EinfluB auf den Preis. Wir kiinnen daher sagen, daB die Prei&
lehre die Theorie von den Urnsatzwerten der verschiedenen 
Gruppen kalkulabler Giiter ist. 

102. Nach d~r Grenznutzentheorie ist es der Grenznutzen der 
Giiter, der den Konsumtionserwerb bestimmt. Er ist aber immer 
in dem AugenbJick unbekaunt, in welchem die Giiter erworben 
werden und JaBt sich erst bestimmen, wenn die Konsumtion 
beendet ist. In Vorauszeit zurn Konsumtionserwerb dagegen 
sind es die N utzkrlifte, die gewertet werden. Diese werden 
indessen nicht nach einer fallenden Skala gewertet. 

Ein einzelnes Beispiel diirfte geniigen, um dies zu beleuchten. 
Wenn jemand am Ersten eines Monats dreiBig Flaschen Mineral
wasser zu dem Zweck erwirbt, an jedem Mittag wlihrend des 
Monats eine zu gebrauchen, so wird er die Nutzkraft der dreiBig
sten Flasche nicht geringer werten als die der ersten, denn er 
wird sich vollig klar dariiber sein, daB jede Flasche beim Ge
brauch dieselbe Nutz~eit abgibt. Nur der Zeitabstand konnte 
bewtrken-;aan cr die Nutzkraft der dreiBigsten Flasche geringer 
wertete aIs die der ersten. Insofem ist Bahm-Bawerks Theorie 
von der wertbestimmenden Bedeutung des Zeitmomentes eine 
Voraussetzung rur die Anwendung der Grenznutzenlehre bei der 
Beschreibung des Konsumtionserwerbs. 1m wirklichen Leben 
wertet aber ein Haushalter, der genug Erwerbsgiiter besitzt, urn 
dreiBig Flaschen Mineralwasser auf einmal zu erwerben, den 
Zeitabstand dieser dreiBig Tage vallig negJigeabel. Die Nutz
kraft eines Vorrats wird iiberhaupt praktisch genommen von 
fast allen Konsumtionserwerbem als eine Ganzheit gewertet. 

Gerade weil es in Vorauszeit so ;;Chwierig ist, die Nutzwir
kungen zu kalkuJieren und eine Theorie wie die Grenznutzenlehre 
deshalb praktisch gesprochen keinerlei Hilfe leisten kann, suchen 
einsichtsvolle Kaufer, soweit es maglich ist, nach den objektiven 
Merkmalen der Clkonomizitat und Technizitat zu werten. 

Am ausgepragtesten geschieht dies beim Erwerb von Hau
sem. Die Anzahl von Wohnungen, Kiichen und AuBenraumen 
sind objektive Merkmale der Clkonomizitat, auf die bei der Kal. 
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kulation stets Riicksicht genommen wird. SorgfaItige Erwerber 
nebmen auch Riicksicht auf technische Werte wie das Areal des 
bebauten und des unbebauten Bodens, die GroBe der FuBbOden 
und Fensterfi1lchen, den Kubikinhalt der Zimmer, die Wider
standsflihigkeit von Wanden und Dach, den Brennstoffverbrauch 
in den Ofenund dergleichen. Auf immer groBeren Gebieten des 
Konsumtionserwerbes werden solche Wertungen zur Kontrolle 
der subjektiven und emotionellen gebraucht. Je groBere Einsieht 
ein Haushalter hat, um so objektiver sind seihe Erwerbserwa--------- - - -- _.- -"-" -----

gungen, und die Entwicklung in derWahivon VergleichsmaBen 
wird sieher in objektiver Riehtung liegen. So diirfte es in 
Zukunft beim Erwerb von Lebensmittdn allgemein werden, 
EiweiBwerte, Kohlebydratwerte, Fettwerte und Vitaminwerte 
a1s WertmaBe zu gebrauchen. 

103. Der einfachste Fall des gesch1lftliehen Erwerbes liegt 
beim Umsatz von Arbeitsieistungen vor. Die Frage ist bier, auf 
we1eheAquivalenz der Arbeiter hinzie1t, wenn er beschlieBt, seine 
Arbeitsieistungen fur einen bestimmten Preis zu verkaufen. 

Nach der Opfertheorie sollte er fur das Arbeitsopfer den 
Ge~A'Y_e!::t suehen. Es ist aber schwierig, ein WertmaB fur die 
Feststellung einer Aquivalenz zwischen Arbeitsopfer und Ar
beitspreis zu finden. 1m Arbeitsopfer lliBt sich nur der Energie
verlust objektiv bestimmen, und es ist 1luBerst schwierig und 
miihsam, ibn zu messen. Der Zeitverlust lliBt sieh zwar messen, 
und die Berechnungen des Arbeitspreises kniipfen auch 
allgemein an dieses einzige leieht meBbare Moment an, aber, wie 
bereits ausgefiihrt wurde, ist die Arbeitszeit kein exakter Aus
druek fur das persCinliche Opfer bei der Arbeit, denn dieses Opfer 
besteht in den Moglichkeiten der Zeitanwendungen, deren der 
Arbeiter verlustig gebt, well er arbeiten muB, die aber ein un
bekanntes Element darstellen. AuBerdem ist vielleicht das groBte 
Opfer bei der Arbeitszeit das rein ideelle, daB der Arbeiter die 
Freiheit verliert, seine Zeitanwendung selbst zu wahlen, daB er 
also einen Teil seiner okonomischen und sozialen Freiheit einbiiBt. 
So ist es denn auch noeh nicht ge1ungen, eine brauehbare Theorie 
von dem Zusammenhang zwischen Arbeitsopfer und Arbeits
preis aufzustellen. 

Es zeigt sich auch, daB es im groBen und ganzen eine andere 
subjektive Aquivalenz ist, die der Arbeitsverk1lufer vor allem 
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anderen zu erreichen sucht. Dies ist die 1\.quivaienz· zwischen 
dem Gegenwert der Arbeitsleistungen und dem Wert der Er
fordernisse, die sich nach seiner Kalkulation in demjenigen Zeit
mum geitend machen werden, in dem seine Arbeit von der in 
Frage stehenden Wirksamkeit in Anspruch genommen wird. Er 
vergieicht mit anderen Worten den Arbeitspreis mit dem Ganz
heitswert der Forderungen, die er an das Leben stellt. 

Nur beidE1 WertungvonLeistungen, deren Entge1t einen 'Oberl" 
schuB iiber das hinaus gibt, was der Arbeiter zur Deckung seines 
individue1len Lebensaufwands braucht, scheinen die meisten 
Arbeiter eine unmitteibare 1\.quivaienz fiir das Arbeitsopfer zu 
fordern. Nun sind aber das Zeitopfer und der soziale Lebens
aufwand nicht die einzigen VergieichsmaBe, die von den Arbeits
verkaufern in ihren Erwagungen angewandt werden. Die rein 
genereUe 1\.quivalenzidee wirkt immer bis zu einem gewissen 
Grade auf ihren Gedankengang ein. Sie erstreben daher auch, 
einen Lahn zu erreichen, der nach ihrer Ansicht dem Wert ihrer 
Arbeit fiir die Arbeitskaufer aquivalent ist. 1m allgemeinen 
fehlen ihnen jedoch die Voraussetzungen, urn sich eine exakte 
Meinung iiber diesen Wert zu bilden. Sie suchen aber Erkenntnis 
der okonomischen VerhaItnisse des Arbeitskaufers zu gewinnen, 
urn eine Grundlage fiir ihre 1\.quivalenzforderung zu erhalten. 

Die drei verschiedenen VergieichsmaBe, die von den Arbeits
verkaufern im allgemeinengebraucht werden - Arbeitszeit,Lebens
aufwand und betriebsmaIliger Arbeitswert - kOnnen zu ziemlich 
abweichenden Resultaten fiihren. Schon allein aus diesem Grunde 
wiirde es vergeblich sein, einen Versuch zu machen, genere1le 
theoretische Gesetze fiir die Bestimmung Yom Verkaufspreis der 
Arbeit aufzuste1len. 

SoUte die 1\.quivalenz des Lohnes mit dem Wert des Lebens
aufwandes oder mit dem Wert der Arbeitsieistung vollauf reali
siert werden, so miiBte ein besonderer Entgeit fiir jede einzelne 
Arbeitsieistung jedes einze1nen Arbeiters festgesetzt werden. 
Unter dem EinfluB der ProduktionsverhaItnisse, die im neun
zehnten J ahrhundert typisch wurden, und der Indifferenz
wertungen der Arbeitskrafte hat sich indessen im wachsenden 
MaBe eine Tendenz zum Ausgieich der Lohnverschiedenheiten 
innerhalb jeder einze1nen Arbeitergruppe geltend gemacht. Auch 
sind die Arbeiterorganisationen besonders fiir die Standard-
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interessen ihrer sozialen Klassen eingetreten und haben dadurch 
den Gedanken an die rein individuelle Aquivalenz noch mehr 
in dell_!lil!t!'rgrund geschob~:----" "-_.-

Was von der Kalkulation bei dem individuellen Arbeits
verkauf gilt, wird auch fiir die Kalkulationen bei der Aufstellung 
von Produktionszwecken zum Selbstverbrauch in der Haupt
sache entsprechende Geltung haben. 

. 
104. Der geschiiftliche Erwerb der Betriebe zerfiillt. wie schon 

erwiihnt wurde. in zwei Teile: den Erwerb der fiir die Wirksam
keit erforderlichen dinglichen und persOnlichen Leistungen und 
den Erwerb von Geld beim Verkauf der produzierten oder er
worbenen Giiter. 

Das wichtigste mentale Hilfsmittel fiir die Beschreibung der 
Wertungen in Vorauszeit zu den geschiiftlichen Erwerbsbe
schliissen ist der Kapitalbegriff. Dieser geh6rt unter diejenigen 
Begriffe. die im praktischen Leben eine feststehende Bedeutung 
gewonnen. in der Wissenschaft aber allmiihlich neuen Inhalt 
erhalten haben. J edoch sind die meisten der sehr scharfsinnigen 
wissenschaftlichen Versuche. einen neuen Kapitalbegriff zu 
Schaffen. ohne nachweisbaren Einflull auf die gew6hnliche 6ka
nomische Erkenntnis geblieben. Es scheint uns daher zweck
dienlich. von der Bedeutung des Wortes im geschiiftlichen Verkehr 
auszugehen. Exakt diirfte diese so formuliert werden: 

Unter dem Kapital eines Betriebes verstehen wir den Wert 
der Naturmittel. Kulturmittel und dinglichen Hilfsmittel. die 
der Betrieb in 6konomische Wirksamkeit eingesetzt hat. oder 
die er fiir futurellen Gebrauch bei 6konomischer Wirksamkeit 
besitzt. Die Festsetzung eines Kapitalwertes nennen wir eine 
Kapitalisation. 

Wir bezeichnen also das Kapital als den Ganzheitswert aller 
nicht persOnlichen 6konomischen Faktoren. iiber die ein Betrieb 
verfiigt. Das Kapital kann auch in Beziehung zu einem einzelnen 
Individuum. einer einzelnen Wirksamkeit oder einer Ganzheit 
von Betrieben oder Individuen bestimmt werden. 

1st ein Kapital in einer Ganzheit von Wirtschaftsfaktoren 
derart angelegt. daB es nur fiir einen einzigen Zweck verwendet 
werden kann. so bezeichnen wir es als investiert. J e nach dem 
Zweck. fiir dessen Realisation ein investiertes Kapital gebraucht 
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wird, wollen wir ~s als Produktionskapital, Ausbildungskapital, 
Erwerbskapital oder K onsumtionskapital bezeichnen. Liegt das 
Kapital dagegen in einer solchen Form vor, daB es fur einen be
liebigen aufzusteilenden Zweck verwandt werden kann, bezeich
nen wir es als /reies Kapital. Wer iiber so1ches verfiigt, hat die 
Moglichkeit, es sowohl fur unmittelbare Konsumtion als auch fur 
wirtschaftliche Zwecke zu verwerten. Er hat fur die Wahl einen 
weiten Spie1ra.um. Er kann sein Kapitai zu ein~m beliebigen 
Konsumtionserwerb gebrauchen, er kann es fur spateren Erwerb 
aufbewahren - sogenannte Thesaurierung - oder er kann es 
investieren. 

Zweck der Investierung ist, bei Ablauf der Investierungszeit 
.einen Mehrwert zu erhalten. Wird aber die Wirksamkeit zu einer 
dauernden, SO muft die Investierungszeit nicht ab, und der In
vestierende bekommt sein Kapital nicht zurUck; denn je nach
dem es bei der Verkaufswirksamkeit wieder hereinkommt. muB 
es aufs neue investiert werden. um den Betrieb im Gange zu 
halten. FolgJich erhalt der Kapitalist nur den Mehrwert. Anstatt 
das ganze Kapital zu beJiebiger Zeit zum Konsumtionserwerb 
gebrauchen zu konnen, muB er sich damit begniigen, nur den 
Mehrwert zur Verfiigung zu haben. Der BeschiuB zur Investierung 
enthaIt also ein okonomisches Opfer, das in dem kalkulierten 
Mehrwert aquivaliert werden muB. Wir nennen es das Investie
rungsop/er und sagen. es muB durch eine Investierungsprtimie 
aquivaliert werden. 

Nun gibt es in keiner Gesellschaft viele Individuen, die sich 
in einer so1chen okonomischen Lage befinden, daB sie einen 
groBeren Tei! ihres freien Kapitals dauemd investieren konnen, 
wenn sie sich nicht dadurch Gelegenheit zum Arbeitsverdienst 
verschaffen kannen. Kann das investierte Kapital dagegen zu 
beliebiger Zeit frei gemacht werden, wobei das Investierungs
opfer gegen Null abnimmt, so wird die Chance, einen Mehr
wert zu erhalten, manchen zum Investieren bewegen. Dies wird 
in immer haherem Grade dadurch erreicht, daB die investierten 
Kapitalien umsetzbar gemacht werden, und zwar durch eine 
Trennung der technischen und der rechtlichen Investierung. In 
der modemen Gesellschaft ist das' Eigentumsrecht an dem Be
triebe oder an einem ideellen Antei! desselben, okonomisch ge
sehen also das Eigentum der Chance, ein Umsatzgut geworden. 
Dank diesem System kann ein Kapitalist durch Verkauf ein 
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gliicklich investiertes Kapital zu beliebiger Zeit freimachen, 
wobei die Freimachung selbst ein Geschlift' wird, das Gewinn 
oder Verlust bringt. Hat er das Kapital nur zu dem Zweck recht
lich investiert, urn es spater mit Gewinn wieder freizumachen, 
liegt die typische Kapitalspekulation vor. 

Die deutlichste Erscheinungsform der Investierungspriimie 
haben wir in den Zinsen, welche die Banken ihren Einlegem be
zahlen. Bei Einlagen 2U sechsmonatlicher oder qreimonatlicher 
Kiindigung erwerben die Einleger komparativ groBe Mehrwerte, 
fiir investierte Kapitalien, die sie zu beliebiger Zeit wieder frei
machen kOnnen, einen ganz kleinen Mehrwert, bisweilen auch 
gar keinen. Die taglich riickforderbaren Einzahlungen stellen 
auchein KompromiB2wischen Thesaurierungund Investierung dar. 

Die Investierungspriimie selbst ist indessen nicht der einzige 
Mehrwert, den ein Investierender kalkulieren muB. J ede In
vestierung ist mit einer Verlustchance verbunden, und zwar teils 
mit einer Chance, den kalkulierten Mehrwert nicht realisieren 2U 

kOnnen, teils mit einer Chance, auch das investierte Kapital ganz 
oder teilweise zu verlieren. Der kalkulierte Mehrwert muB also 
als zweiten Bestandteil eine Risikopr1imie enthalten. 

Aber selbst wenn das Investierungsopfer beseitigt ist und die 
Risikochance negligeabel gewertet wird, muB der Investierende 
zur Begriindung seines Beschlusses einen Mehrwert kalkulieren 
konnen, denn sonst wiirde es 2wecklos sein, den Okonomischen 
InvestierungsbeschluB einem KonsumtionsbeschluB vorzuziehen. 
Dieses komparative Interesse kOnnte als kalkulierte1- l'eine1" M ehl'
We1't bezeichnet werden. 

Der Mehrwert, der bei einer Kapitalinvestierung kalkuliert 
werden muB, wird gewOhnlich mit dem Kapital als WertmaB 
relativ zu zwoHmonatiger Investierungszeit berechnet, also in 
Prozenten vom Kapital pro anno. Wird er in dieser Weise be
rechnet, ist seine gelaufige Bezeichnung Kapitalzins. In jeder 
Gesellschaft mit organisiertem Geldhaushalt entsteht fur den 
Kapitalzins ein sogenannter Zins/up, der in dem kleinsten Pro
zentsatz pro anno besteht, der Bedingung fur die erforderliche 
Neuinvestierung des freien Kapitals bildet; er wird in verschie
denen Prozentsatzen fiir verschiedene Investierungsarten 
festgestellt. 

Eine andere Bedeutung als bei den Investierungsbeschliissen 
hat die Wertung, wenn es sich darum handelt, ob eine schon 
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begonnene Wirksamkeit mit einem bereits investierten Kapital 
fortgesetzt werden soil. Hier kann der BeschluB, daJ3 die Wirk
samkeit in Gang gehaiten werden soil, selbst wenn sie Verlust 
gibt, okonomisch vorteilhaft sein, und zwar wenn das Kapital 
nicht freigemacht werden kann. Wer den augenblicklichen 
Verlust des gamen Kapitals vermeiden will, mull sich in solchem 
Falle oft entschlieJ3en, den Betrieb - womoglich in beschriinktem 
MaBe - mit VerJust aufrecht zu halten in der Hoffnung, daJ3 die 
Aussichten auf Rentabilitlit sich bessern werden. Hier liegt eine 
komparative Verlustwertung vor. 

105. 1st ein Kapital in einem Betriebe rechtlich investiert 
worden, so miissen die Leiter eine technische Investierung vor
nehmen, um einen Mehrwert gewinnen zu konnen. Sie miissen 
die Hilfsgiiter erwerben, die fUr die Wirksamkeit erforderlich 
sind, und Kontrakte iiber die Leistung der erforderlichen Dienste 
abschlieBen. Es erhebt sich hier eine Reihe von schwierigen 
Fragen. Der Mehrwert wird erst spliter realisiert werden kannen. 
Die Leiter miissen sich aber sofort entschlieBen, wieviel sie fur 
die erforderlichen Dienste und Giiter zahlen wollen. Die Grund
lage ihrer Beschliisse bilden ihre eigenen Kalkulationen, die 
somit fUr den Erfolg des ganzen Betriebes von entscheidender 
Bedeutung sein werden. In der Theorie sind die Grundsatze 
dieser Kalkulationen sehr viel erortert worden. 

Braucht der Leiter eines Betriebes nur ein Gut oder einen 
Dienst, so ist die Kalkulation verhli.ltnismliBig einfach. Gilt es 
einen persanlichen Dienst, so kalkuliert er dessen Wert und iibt 
Nachfrage nach ihm aus zu dem kalkulierten Wert minus einem 
Abzug fur den Mehrwert, der den Erwerb fUr den Betrieb okono
misch vorteilhaft roachen soil. Gilt es ein Gut, so steht er dem 
Gesetz gegeniiber, daB der Wert des Gutes mittels der analytischen 
Identitlitswertung liquivalent mit der Ganzheit der Werte seiner 
Nutzleistungen gewertet werden kann. Bei der Nachfrage wird 
er von diesem Wert den erforderlichen Gewinn abziehen. Werden 
die Nutzleistungen nun eine nach der anderen im Laufe eines Zeit
raums eintreffen, so wird in der Regel der ZinsfuB der niedrigste 
Mehrwert sein, mit dem er kalkuliert. Beim exakten Verfahren 
wiirde in diesem Falle seine Kalkulation die Form annehmen, die 
Bohm-Bawerk in seinem beriihmten Beispiel beschrieben hat. 
Ergibt ein Hilfsgut, sagen wir eine Maschine, in einer Lebens-
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dauer von sechs J ahren anschlagsweise h.mdert Geldeinheiten 
im Jahr und kalkuliert der Wertende mit einem ZinsfuB von 5% 
pro Jahr. so wird er - falls der Wert der ersten Nutzleistung 
sogleich realisiert werden kann - der Maschine maximal nach
fragen iiir. eine Summe von (zoo + 95.23 + 90.70 + 86.38 + 
82.27 + 78.35) = 532.93 Geldeinheiten. Kann der erste Wert 
nicht vor Ablauf eines Jahres rea1isiert werden. dagegen nur fUr 
(95.23 + 90.70 +86.38 + 82.27 + 78.35 + 74.6;;!) = 507.55 Geld
einheiten. Bohm-Bawerk spricht im ersteren Faile von anti
zipativer. im letzteren von dekursiver Fruktifikation. 

Braucht der Wertende mehrere Dienste oder mehrere Giiter. 
so wird die Kalkulation komplizierter. Er muB dann versuchen. 
sein 6konomisches Interesse an jedem einzelnen Gut oder jedem 
einzelnen Vorrat von Giitern und jeder einzelnen Ganzheit von 
Diensten zu kalkulieren. Diese Interessenkalkulation wird in der 
modernen Theorie gewohnlich a1s .. Zurechnung" bezeichnet. 

Die Theorie von der Zurechnungskalkulation. die in der 
modernen Okonomik mehr und mehr durchzudringen scheint. 
kann bezeichnet werden als die Lehre von der zugerechneten. 
diskontierten. kalkulierten Grenzrentabilitiit oder mit einem 
verkiirzten Ausdruck die Theorie !Jon der CAenzrentabilit4l. Sie 
kann kurz folgenderweise formuliert werden: 

Die Nachfrage eines Betriebes nach einem Hilfsgut oder 
einem Arbeitsdienst wird von demjenigen Wert bestimmt. den 
der Nutzen des Gutes oder des Dienstes nach der Kalkulation 
des Leiters dem Betriebe bringen kann. Wird nun einer Menge 
von Giitem oder einer Menge von Diensten nachgeiragt. so wird 
jedes einzelne Gut und jeder einzelne Dienst einen besonderen 
Nutzen geben. Well aber gleichen Giitern und gleichen Diensten 
zu gleichen Preisen nachgefragt werden muB. kann die Nach
frage bei keinem Gut oder keinem Dienst weiter gehen als bis 
zu dem kalkulierten Wert des Nutzens. den das Gut oder der 
Dienst in der am wenigsten rentablen Anwendung leisten k6nnen 
wird. Voraussetzung der Lehre ist die Indifferenzwertung der 
zu erwerbenden Nutzkriifte und Arbeitskriifte. 

Es ist unmoglich. sich eine .. unmoralischere" Wertung zu 
denken als diese Grenzrentabilitiitskalkulation. Ihr zufolge 
warde nur eine einzige Arbeitsleistung einen Entge1t erhalten 
kennen. der mit seinem ka1kulierten Mehrwert fUr den Betrieb 
iiquivalent ist. und diese einzige Arbeitsieistung wiirde diejenige 
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sein. die dem Betrieb den geringsten kaIkuIierten Wert zu bringen 
vennag. Nach der eigenen, KaIkuIation der Leiter wiirden aile 
anderen Leistungen dem Betriebe einen Mehrwert verschaffen. 
fiir den kein Lohnaquivalent gegeben wird. Die Ausbeutungs
theorie von Karl Marx erblaBt neben dieser Vampyrlehre. 

Gliicklicherweise ist sie aber eine rein theoretische Erschei
nung. denn in der Wirklichkeit I1i.Bt sich kaurn ein einziger 
Leiter nachweisen. der nach ihr werten wiirde. Nur der homo 
oeconomicus l{onnte einen solchen Gedanken haben. Er aber 
wiirde kaurn weit damit kommen. wenigstens nicht. wenn ibm 
andere homines oeconomici als Verkaufer von Hilfsgiitem und 
Arbeitsleistungen gegeniiberstehen wiirden. Dann konnte er kaurn 

• die fiir seinen Betrieb erforderlichen Hilfsmittel und Dienste 
erwerben. 

Die Seltsamkeit dieser Theorie ist in ihrer Entstehungs
weise zu erklaren. Sie gehort zu den vorlaufigen Gesetzen. die 
mittels der Abstraktionsmethode aufgestellt wurden. und zwar 
ist bei ihr unter anderem von j eder gegenseitigen Kenntnis 
der Parteien untereinander abgesehen. 

Die Grenzrentabilitatslehre ist indessen zweckdienlich. urn 
ein scharfes Licht auf die Schwierigkeiten der Bestimmung 
eines okonomisch richtig begriindeten Arbeitslohnes zu werfen. 
Der moralischen Gerechtigkeit wird nur dadurch Geniige ge
schehen. daB j ede Arbeitsleistung mit einem Preise bezahlt wird. 
der aquivalent gewertet ist mit seinem eigenen kaIkuIierten Wert 
minus dem Abzug fiir den betriebsmaBigen Mehrwert. Wenn aber 
die Arbeiter einzeln die Verhandlungen fiihren miissen. erhalten 
die Arbeitskaufer ihnen gegeniiber eine so starke Machtstellung. 
daB sie den Preis diktieren konnen. Eine Verhandlung zwischen 
Organisationen von Arbeitern und Organisationen von Betrieben 
kann aber schwerlich sehr ins einzelne gehen. Bei Gelegenheits
arbeit haben die Betriebsleiter auBerdem keine Moglichkeit. 
irgendwelche komparative Wertung der verschiedenen Arbeits
krafte der Arbeiter in Vorauszeit vorzunehmen. Ware dagegen 
jeder Arbeiter mit einem arbeitstechnischen Zeugnisbuch aus
gestattet. das eine wissenschaftliche Beschreibung seiner ver
schiedenen F1ihigkeiten entbiel te, so wiirden Moglichkeiten fiir 
eine gerechtere Losung des Lohnproblems gegeben sein. 

106. 1st ein Kapital rechtlich investiert, so erhebt sich die 
KIIIlball, Die WertunpIehm. 14 
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Frage nach den Grundsiitzen der technischen Investierung. Sie 
werden je nach den Zwecken der Wirksamkeit verschieden sein. 
Gilt es, die groBtmogliche Rentabilitat zu erzie1en, diiIfte die 
Feststellung folgender Re1ationen zur Beleuchtung der Erwligung 
des Investierenden dienen: 

SolI bei' der Investierung ein gegebenes Kapital auf ver
schiedene gegebene Wirtschaftsfaktoren verteilt werden, so llil3t 
sich eine bestimmte Kombination der Kapitaleinsatze denken, 
die eine groBere Rentabilitat gibt a1s irgendeine andere Verteilung 
des Kapitals auf diese1ben Faktoren .. Diese Kombination nennen 
wir das oktmomische Optimum. Entspricht nun in einer gegebenen 
Kombination investierter Kapitalien ein Faktor einem geringeren 
Teil des Kapitals als die Kapitalsumme, die mit dem investierten 
Kapital der anderen Faktoren zusammen die benachbarte oko
nomische Optimumkombination bilden wiirde, so wollen wir 
ihn als unterkapitalisiert bezeichnen und als oktmomischen M i
nimumfaktor ansehen. Geschieht die Investierung durch Ka
pitalzusatze zu diesem Faktor, so wird sich die Rentabilitat 
steigern. Wir nennen die Beschreibung dieses Sacbverhiiltnisses 
das Gesetz dw zunehmenden Rentabilittit. Den Grundsatz, daB ein 
Investierender, der den groBtmoglichen Mehrwert erstrebt, seine 
Kapitaleinsatze am zweckdienlichsten den unterkapitalisierten 
Faktoren widmet, bezeichnen wir a1s das oktmomische Minimum.. 
fn'inzip. Werden dagegen die .neuen Kapitalien in die anderen, 
die ubwkapitalisierten Faktoren, eingesetzt, wird sich die 
Rentabilitat verringern, so daB es berechtigt ware, von einem 
Gesetz dw abnehmenden Rentabilittit zu reden. 

Es ist eine schwierige Aufgabe, die Beziehungen zwischen 
dem technischen und dem okonomischen Maximum und zwischen 
Ertragsgesetz und Rentabilitatsgesetz in exakter Weise festzu
stellen. Die meisten volkswirtschaftlichen Theoretiker scheinen 
bei ihrer Anwendung des Gesetzes Yom abnehmenden Boden
ertrage von der Voraussetzung ausgegangen zu sein, daB die 
Rentabilitatsgesetze von den Ertragsgesetzen restlos bestimmt 
werden. Dies wiirde aber nur fiir den hOchst unwahrscheinlichen 
Fall zutreffen, daB die Preise der eingesetzten Wirtschaftsfaktoren 
ihren energetischen Ertragswerten Vlillig entspriichen. In einem 
Systemwerk ware es angebracht, die verschiedenen moglichen 
Re1ationen zwischen den Ertragsgesetzen und den Rentabilitats
gesetzen niiher zu entwicke1n. Dies geschieht am zwe.:kdien-
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lichsten durch Anwendung des mathematischen Funktions
begriffes. 

XfYl. Ein Kapitalist. der den Kauf eines Betriebes oder eines 
ideellen Anteils an einem Betriebe erwiigt. versucht den Mehrwert 
festzustellen. den er durch eine rechtliche Investierung gewinnen 
kann. Er kalkuliert. daB diese ibm einen grol3eren jiihrlichen 
Prozentsatz des Kapitals an Mehrwert bringen muB. aIs er durch 
Investierung in einer Bank erhaIten wiirde. Liil3t sich das KapitaI 
zu beliebiger Zeit nach der beabsichtigten Investierung wieder 
freimachen. so wird er seine Nachfrage auf einen Kapitalwert 
einstellen, der ungefahr das Hundertfache des Quotienten zwischen 
dem kalkulierten Mehrwert und dem ka1kulierten erforderlichen 
Prozentsatz betriigt. Wir nennen diesen Quotienten den Kap .. 
talisationsqt4otienten. 

Kann der Kapitalist nicht damit kalkulieren. daB der Mehr
wert von Dauer sein wird. so sollte er in Einklang mit dem von 
Bobm-Bawerk fiir den Wert eines Hilfsgutes aufgestellten KaI
kulationsgesetz kapitalisieren. Dies wird aber selten getan. 
Beinabe immer wird nach dem gewobnlichen Kapitalisationswert 
kapitalisiert, nur mit einem Risikoabzug. der schatzungsweise 
festgestellt wirei. Dieses Verfahren ist unvorsichtig und hat in 
der letzten Pbase der Hochkonjunkturen zu l1Dziibligen Ober
kapitalisationen gefiibrt. 

108. Es gehOrt zu den iiltesten okonomischen Erkenntnissen. 
daB man einen Zusammenhang zwischen den Werten der Wirt
schaftsfaktoren und den Werten der fertigen Waren nachweisen 
kann. Die berkommliche Theorie hat diesen Zusammenhang a1s 
die Wirkung einer unmittelbaren Kausalitat zwischen den Werten 
feststellen wollen. Die verschiedenen theoretischen Schulen 
haben sich aber nicht dariiber einigen konnen. was Ursache ist 
und was Wirkung. 1st es "der Wert der Produktionsmittel". der 
"den Wert der Produkte" bestimmt. oder ist es umgekebrt? 

Das bier eriirterte Problem ist sicherlich unlosbar. well es 
in der aufgestellten Form iiberhaupt nicht existiert. Werte konnen 
garniclit auf einander einwirken. Ein Verkaufspreis wird nicht 
durcb einen anderen Preis bestimmt. sondern von einem Ver
kiiufer kalkuliert. Das Problem ist nicht, welcher Marktpreis 
den Verkaufspreis bestimmt. sondern, welchen Motivgruppen ein 

14. 
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Verkiiufer bei seinen KaIkulationen foigt. Es liegen also nicht 
physische KausaIwirkungen vor, sondem Motivitaten. Und 
wenn es durch statistische Beobachtungen noch nicht gelungen 
ist, den Streit endgilltig zu schlichten, riihrt dies daher, daB die 
verschiedenen Verkaufer bei ihren Erwagungen sehr oft nach 
verscbiedenen Grundslitzen kaIkuIieren. So zeigt aucb die Wirt
schaftsgeschichte, daB die Menschen im wirklicben Leben den 
Preisen gegeniiber vie! souveraner sind als in den Lebrbiichem. 

Unter den VergleichsmaBen, die von den Warenverkaufem 
angewandt werden, diirften folgende die wichtigsten sein: 

x) Del" gel"uhte Preis - iustum pretium. 
Dieser Ausdruck, der aus den reIigios-Okonomischen Lebr

slitzen des Mittelalters stammt, bezeichnet einen Preis, der zu 
dem Zweck aufgestellt worden ist, aIlen bei der Herstellung des 
Gutes Beteiligten einen entsprechenden Gegenwert fiir ihre 
Leistungen zu sichem und zugleich fiir die Kaufer .AquivaIenz 
zwiscben Nutzwert und Einkaufswert zu gewahrieisten. Der 
gerechte Preis ist vielleicht nur ein Traumbild, aber die Idee 
an sich ist immerhin bedeutsam, und in iibersichtlichen soziaIen 
Verhliltnissen, wo jeder den anderen kennt, wo die okonomischen 
Beziehungen nicbt besonders verwicke!t sind, und wo jeder 
Verkaufer mit Riicksicht auf sein Ansehen das Rechte zu tun 
bestrebt ist, hat der Gedanke an den IdeaIpreis zeitweise eine 
vorherrschende Rolle gespie!t. 

Nocb heutzutage kaIkulieren Arzte oft und Anwlilte bis
weilen nach dem Grundsatz des gerechten Preises. Beim gewohn
lichen Warenverkauf haben die Staatsorgane oft versucht, den 
gerechten Preis durchzusetzen. Diese Bestrebungen wurden in 
den meisten Landern, die unter den EinfluB des We!tkrieges ge
rieten, in den letzten J ahren mit aIlen Hilfsmitteln des modernen 
Staates wieder aufgenommen. Der Erfolg war aber sehr ver
scbieden. 

Gewohnlich bezweckten die staatlichen MaBnahmen eine 
Herabsetzung der Preise. Das Gegenteil ist j edoch auch vorge
kommen. Als typiscb hierfiir konnen die Bestrebungen der deut
schen Staatsorgane erwlihnt werden, mit denen sie wlihrend des 
Marksturzes zu erreichen suchten, daB Angehorige' der 'vaIuta
starken Lander Zuschlagspreise bezahlten. 

z) Del" Optimumpr6is. 
Unter diesem verstehen wir denjenigen Preis, der dem Ver-
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kiiufer den gr61ltm6glichen Gewinn gibt. Er ist mit dem Mchst
m6glichen Preis nicht identisch, denn treiben die Verkitufer die 
Preise zu stark in die H6he, wird ihr Absatz verringert. Lauritz 
Birck hat fur den "Monopolpreis" folgenden Satz aufgestellt, in 
welchem wir eine genaue Bestimmung des statischen Optimum
preises erblicken. Wir geben ibn hier in unserer eigenen Begriffs
sprache wieder: 

Der Optimumpreis pro Quantum ist gleich demjenigen Preis 
pro Quantum, cf.er mit der Zahl der verkauften Quanta mnItipli
ziert abziiglich der totalen Kosten gr61ler ist als ein beliebiger 
Mherer Preis pro Quantum mit der entsprechenden geringeren 
Anzahl verkaufter Quanta muitipliziert, abziiglich der totalen 
Kosten dieser Quanta und gr6Ber als ein beliebiger niedrigerer 
Preis mit der entsprechenden gralleren Anzah! verkaufter Quanta 
muitipliziert, abziiglich der totalen Kosten dieser Quanta. 

Lauritz Birck nennt also diesen Preis den Monopolpreis und 
behauptet, daB er dann eintreten wird, wenn ein Monopolist den 
Markt mit Maximumgewinn vor Augen manipuiiert hat. 

Indessen scheint es fur die Theorie zweckdienlich, den letzten 
Satz umzukehren und ibn in folgender Definitiqn auszudriicken: 
1st ein Verkitufer imstande, den Optimumpreis zu erzielen, so 
sagen wir, daB er ein wirtschaftliches M rm""ol innehat und be
zeichnen ibn als einen M on""olisten. 

Durch diese Begriffsbestimmung wird allerdings der wirt
schaftliche Monopolbegriff von seinem Ursprung losgerissen. 
Dafur ist es aber gelungen, ibn durch eine Definition auszu
driicken, die eine exakte Beschreibung der okonomischen Macht
stellung des Monopolisten gibt und sich gleichmaBig auf jede 
6konomische Monopolstellung anwenden laBt. 

3) Der GewohnMitsfweis. 
Besonders in Gesellschaften, in welchen mit dem gerechten 

Preis kalkuiiert wird, ergibt die Erfahrung, daB der Gewohn
heitspreis eine grolle Rolle spielt. In Gesellschaften, in denen 
diePreise durch den Kampf auf dem Markte festgesetzt werden, 
kann der Gewohnhe~tspreis als das Tragheitsmoment der Preis
bewegung angesehen werden. 

4) Der Kostenp,eis. 
Dieser umfaBt den Erwerbspreis, beziehungsweise den Pro

duktionspreis mit einem kalkuiierten Zuschlag. Zwei Zuschlags
werte werden hinzugefiigt. Erstens der kalkulierte Wertanteil 
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des Gutes an den rein generellen Ausgaben des Betriebes. Zweitens 
der kalkulierte Gewinn. 

5) Der W iederbeschaffungspreis. 
Dieser wnfaBt denj enigen Preis, fiir den der Verkliufer das 

Gut wiedererwerben oder reproduzieren konnte. Auch bier wird 
ein Z1ISCh!ag einkaIkuliert, der aus dem zugerechneten Anteil der 
Genera1ausgaben und dem kalkulierten Gewinn bestebt. 

Bei steigenden Preisen ist es fiir die Verkliufer okonomisch 
vorteilhaft, mit dem Wiederbeschaffungswert' zu kaIkulieren 
anstatt mit dem Kostenwert. Wird der Verkaufspreis auf Grund
lagedesKostenpreisesberechnet, sowird indiesemFalle die Wieder
erwerbung beziebungsweise die Reproduktion des entsprechenden 
Gutes eine vermehrte Kapitalinvestierung erfordem. Umge
kehrt ist es bei fallenden Preisen vorteilbaft, mit dem Kostenpreis 
zu kalkulieren. 

Besonders in Zeiten, in denen der Geldwert schwankt - wie 
in Deutschland nach dem Kriege - zeigt es sich, daB die ver
schiedenen Verkliufer nach ungleichen Grundslitzen ka1kulieren. 
Ein Marktpreis im klassischen Sinne wird sich unter solchen 
Verhliltnissen nur fiir Werte bilden, die Gegenstand offentlicher 
Kursnotierungen sind, und auch dieser Marktpreis ist liuBerst 
beweglich. . 

Das Angebot wird also nicht durch irgendeinen gegebenen 
Wert bestimmt, sondem durch die bewuJ.lten KaIkulationen der 
Verkliufer, die nach ungleichen Grundslitzen vcr sich geben 
kOnnen. So sind die Gesetze der Preisbildung rein psycholo
gischer Natur und machen sich nur durch menschliche Beschliisse 
geltend. 

109. Fiir die staatlichen Vorauszeitwertungen haben die 
allgemeinen KaIkulationsgesetze entsprechende Geltung. Eine 
besondere Form erhalten aber diese Wertungen bei den Budget
beschliissen. 

Wie im siebenten Kapitel erwlihnt, lassen sich diese in ver
scbiedene Gruppen teilen, je nach den bezweckten rechtlichen 
Wirkungen. Wir kOnnen zwei solche Hauptgruppen unterscheiden: 

II Der BBflliUigungsbeschlufJ, durch den eine bestimmte 
Sunune fiir eine Zweckrealisation zur Verfiigung gestellt wird. 
Der BewilligungsbeschiuB wird also durch eine Auszahlung oder 
eine Ganzheit von Auszahlungen durchgefiihrt. 
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2) Der Anschlagbeschlup, durch den die Summe kalkuliert 
wird, die a1s Wir!rung eines gegebenen Beschlusses beim Staate 
2ur RinnabIDe oder Ausgabe kommen wird. Der Anscblagbeschlull 
enthiilt also eine verifikable Wertung. . 

Es ist leicht ersichtlich, daB die Kalkulation fiir die beiden 
Gruppen von Budgetbeschliissen nach verschiedenen Grund
siitzen vorgenommen werden mull. Es diirfte vie11eicht nicht 
unrichtig sein, die Unterschiede in folgenden Satz 2nsaIDmen
zufassen: Bei der Kalkulation in Vorauszeit zum Bewilligungs
beschlull hande1t es sich um die Feststellung einer zweckdien
lichen Summe, bei der Kalkulation in Vorauszeit zum Anscblag
beschlull hande1t es sich um die Festste11ung einer wahrschein
lichen Summe. 



Zwanzigstes KapiteJ. 

Die Statuswertung. 

IIO. Wer die Entwicldung seines Betriebes verfolgen will. 
muB fur eine fortIaufende dynamische Wertbeschreibung der 
betriebsmaBigen Ereignisse sorgen. Wir sagen. er Iii.Bt eine Reel/,. 
'lJUngslegung der betriebsmiiBigen Werte ausfiihren; wird sie 
pIanmaBig. nach wissenschaftIichen Grundsatzen gefiihrt. nennen 
wir sie Buchhaltung. Es sind Geldwerte. die gebucht werden. 
denn Geld ist das einzig gebrauchliche WertmaJ3 bei einer betriebs
maBigen Wertbeschreibung. 

In der Buchhaltung werden immer Aquivalenzen angefiihrt. 
Als Ausgabe wird die GeldiiquivaJenz jedes Erwerbes und jeder 
erfiillten VerpfIichtung angefiihrt. aIs Einnabme die Geldiiqui
vaJenz jedes investierten Kapitalteiles und jeder einbe
zahlten Geldsumme. Durch dieses System wird es mOg"lich. 
jedem investierten Kapitalwert zu folgen - Yom Geld zur Ware 
und wieder zuriick zum Geld. Die Gegenwerte wechseJn. das 
Kapital solI bleiben. So erweist sich die Ahnllchkeit des KapitaJs 
mit der Energie. Fiir die Naturbeschreibung gilt der Grundsatz 
von der Erhaltung der Energie. oder exakter ausgedIiickt. von der 
Aquivalenz der Energiemengen. Fiir die Erwerbsbeschreibung 
kann man einen entsprechenden Grundsatz aufste!len. und zwar 
den Grundsatz von der Erhaltung des Kapitals. oder exakter 
ausgedIiickt. von der AquivaIenz der Kapitalwerte. Die Natur
wissenschaften beschreiben die Energietransformationen durch 
Identitatswertungen; die BuchhaItung beschreibt die KapitaI
transformationen durch dasselbe Hilfsmitte1. In die Energie
aquivaIenz geht indessen ein VerlustsaIdo ein. und zwar der Wert 
der degradierten Energie. In die Kapitalaquivalenz dagegen solI 
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normalerweise ein Gewinnsaldo eingehen, und zwar der des er· 
worbenen Mebrwerts. 

Das Hauptprob~em fUr die Buchhaltung eines jeden Betriebes . 
besteht darin, die Bucher nach einem System anzulegen, das 
praktisch zweckdienIich ist und zugleich ein exaldes Bild aIler 
Kapitaltransformationen gibt. Zur Uisung dieser Aufgabe sind 
verschiedene Aquivalenzsysteme aufgestel1t worden, nach denen 
die investierten und gewonnenen Werte einerseits und die aus
bezahlten Werte 'andererseits auf verschiedene Posten oder Konti 
verteilt werden, deren Ganzheiten miteinander iiquivalent sein 
soIlen. 

Ober die Grundsiitze der Buchhaltung ist innerhalb des 
Rahmens dieser Systeme eine besondere Wissenschaft entwickelt 
worden. Sie bildet einen aullerordentlich wichtigen Teil der 
wirtschaftlichen Wertlehre und soIlte in jedes ilkonomische 
Systemwerk eingefiigt werden. Fiir die wirtschaftlichen Theore
tiker ware es sicherlich angebracht. der Buchhaltung eine ein
gehende Behandlung zu widmen, denn dadurch wiirde der 
wiinschenswerte Kontakt zwischen Wissenschaft und Geschiifts
welt leichter hergestel1t werden kilnnen. Es wiirde dann auch 
safort einleuchten, daB es erforderlich ist, eine Definition des 
sozia1ilkonomischen Wertbegriffes aufzustel1en, der auch in der 
Buchha1tung verwertet werden kann. Wir hoffen, daB die Aqui
valenztbeorie imstande ist, dieser Forderung Genuge zu leisten. 

1.1.1. Aus richtig gefiihrten Biichern ist es in jedem be1iebigen 
Augenblick milglich, eine Ganzheitsiiquivalenz, eine Bilam 
der gebuchten Aquivalenzen zu ziehen. Wir sagen, daB in 
diesem Faile ein Statusauszug vorgenommen wird, der als ge
buchte Bllanz eine statische Beschreibung des ilkonomischen Zu
standes des Betriebes fUr die Momentzeit der Berechnung gibt. 

Die gebuchte Bilanz ist indessen als Grundlage fUr die Er
wiigungen in Vorauszeit zu relevanten ilkonomischen Beschlusse:i1 
se1ten ausreichend. Dies kommt daher, daB die Buchha1tung 
eine dynamische Beschreibung gibt und folglich jeden Erwerb 
und jede Investierung mit gerade der Geldiiquivalenz anfiihrt, 
die a1s Bezahlung geleistet ist. Die Bucher zeigen also nur die 
Kostenwerte. Sie geben die gleichzeitige und nachzeitige Be
schreibung. Sie entba1ten die Chronik des Betriebes. Fiir den 
Erwiigenden, der einen ilkonomischen Beschlull fassen solI, muD 
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aber die vorauszeitige Beschreibung der kiinftigen Ereignisse 
bestimmend sein. Er kann sich deshalb mit der Buch
haltung nicht begniigen, sondern muD in VOr.j.uszeit zu wichtigen 
Beschliissen oder zu regelmlilligen Zeitpunkten den Versuch 
machen, durch Schiitzung die Einwirkungen der wahrschein
lichen oder mOglichen Ereignisse der Zukunft auf den Okono
mischen Zustand des Betriebes festzusteIlen. Er muD Status-
wertungen vomehmen. • 

Auch die Statuswertung ist Zweckstoff einer besonderen 
Wtssenschaft geworden. Diese kann a1s Bilanzlehre bezeichnet 
werden und bildet einen spezieIlen Abscbnitt der Okonomischen 
Wertungslehre. Deshalb ist es erforderlich, daB die Begriffe der 
allgemeinen Wertungslehre eine solche Form erhalten, daB sie 
ohne Abiinderung in der Bilanzlehre gebraucht werden kOnnen. 

H2. A1s Grundbegriff Iiillt sich in der Bilanzlehre wie in der 
Buchha1tung das Kapital gebrauchen, vorausgesetzt, daB es 
im Einklang mit der Bedeutung definiert worden ist, die es im 
Geschliftsleben gewonnen hat. In den meisten angelsiichsischen 
Liindern werden auch Statuswertungen in bezug auf das betriebs
mliI3ige oder pers<lnliche Kapital aufgesteIlt. In Deutschland 
und im Norden dagegen nimmt der Begriff .. VermOgen" den 
zentralen Platz in der Bilanzlehre ein. In der engIischen Sprache 
fehlt das entsprechende Fachwort. 

Wie das Kapital, so ist auch das VermOgen ein Ganzheits
wert einer bestimmten Momentzeit und kann sich bisweilen mit 
dem Kapital decken. In vie1facher Hinsicht aber weicht der 
VermOgensbegriff yom Kapitalbegriff abo 

Das Kapital ist definiert worden a1s der Ganzheitswert der 
dinglichen Wirtschaftsfaktoren, die zu einem bestimmten Okono
mischen Zweck investiert sind oder investiert werden kOnnen. 
Das VermOgen umfaBt auch den Wert solcher Dinge, die a1s 
Hilfsgiiter nicht gebraucht werden kOnnen. 

Das Kapital ist durch seine Relation zum Okonomischen 
Zweck bestimmt, also rein wirtschaftlich. Das VermOgen ist 
rechtllch bestimmt. Es umfaBt den Wert aller Rechte, die einem 
Betriebe oder ein= Individuum zukommen und nicht nur die 
dinglichen, sondem auch die Kreditorenrechte individueIl be
stimmten Debitoren gegeniiber. 



- ZI9 -

Der Wert aIler dingJichen okonomischen Faktoren, die einem 
Betrieb zur Verfiigung stehen, wird als sein Kapital bezeichnet, 
und zwar als eigen!$ oder fremdes Kapital. Das Vermogen tritt 
dagegen nur als eine Wertdifferenz, als ein Reinwert hervor, 
und zwar als die Differenz zwischen dem Wert der Rechte und 
dem Wert der Verpflichtungen. Es kann somit negativ sein. 
Keine umfassende okonomische Wirksamkeit kann ohne Kapital 
betrieben werden, sehr oft jedoch ohne Vermogen. 

In unsereni Beschreibungssystem diirfte der Vermogens
begriff in foIgender Definition ausgedriickt werden konnen: unter 
dem Verm6gen eines Individuums, beziehungsweise eines Betriebes 
verstehen wir den Reinwert der Rechte, die innerhalb seines Be
reiches Jiegen. 

IX3. Ober den richtigen Grundsatz der Statuswertungen ist 
in der Bilanzlehre viel gestritten worden. Es liiJ3t sich indessen 
kein einzelnes Wertungsprinzip fUr aile Statuswertungen auf
stellen. Eine Statuswertung ist nieht .. wahr" oder .. unwahr". 
Sie ist fUr ihren Zweck dienlich oder undienlieh, und Status
wertungen werden zu verschiedenen Zwecken vorgenommen. 
Wir wollen foIgende nennen: 

I) Statuswerlungen zu Verkaufszwecken. 
Hier gilt es, nach den wahrscheinl,ich erreichbaren Verkaufs

preisen zu werten. Waren oder Wertpapiere, die Gegenstand von 
Notierungensind,miissenzum Tageskurskalkullertwerden konnen, 
wenn die notierten Kurse nicht sehr variabel sind, vorausgesetzt, 
daB man von j~er mogJichen Einwirkung des kalkullerten Ver
kaufes auf den Kurs absehen kann. AnderenfaIls kann diese 
Wertung sehr schwierig sein. Besonders gilt dies von den Liqut
tlaOOnswerten, denjenigen Werten also, zu denen das Eigentum 
und die Rechte eines Betriebes realisiert werden konnen, nach
dem der BeschluB zur Beendigung der Wirksamkeit gefaBt 
worden ist. Hier muB gewohnlieh binnen kurzem verkauft werden, 
und die mogJichen Kaufer werden ihre Kenntnis der Lage des 
in Liquidation befindlichen Betriebes auszunutzen versuchen. 

2) Statuswertungen fU Teilungszwecken. 
Solche Jiegen in einer Reihe von Fillen vor, wie bei Erb

schaft, Seheidung, freiwilliger Auflosung von Giitergemeinschaft 
und Gemeinheitsteilung. Gewohnlich sind durch Gesetz oder 
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Kontrakt besondere Wertungsgrundslitze fiir diese Wertungen 
festgestellt. 

3) StatuswertlHJgm zu ErsatzzuJocken. . 
Diese Gnippe von Wertungen bezieht sich auf Enteignung, 

vorslitzliche . oder fahrIiissige Schlidigungen, Versicherung und 
aJriiliche Verhiiltnisse. Auch fUr die Ersatzwertung sind im all
gemeinen besondere Wertungsgrundslitze in Vorauszeit fest
gesetzt; am hliufigsten ist der Wiederbeschaffull&SWert aIs Wert
maB fiir den Ersatz bestimmt. 

4) Statuswertungm zu BesieuerungsZtlJecken. 
Hier sind gewiihnlich in den Steuergesetzen bestimmte 

WertungsregeJn aufgestellt. 
5) Statuswertungm zu Ka/.kulationSZtIJocken. 
Diese werden in einem Betriebe aufgestellt, wenn die Leiter 

eine genaue Kenntnis des iikonomischen Zustandes als Grundlage 
einer KalkuIation fiir erforderlich halten. Die Wertungsgrundslitze, 
die hier befoIgt werden soIlen, werden von dJD Zweck der Kal
kuIation abhiingig sein. 

6) Statuswertungm zu Veri/ikationSZtIJocken. 
Diese werden ausgefiihrt, wenn untersucht werden soIl, ob 

die gebuchten Werte den richtigen Ausdruck der Erkenntnis ili. 
Vorauszeit geben. 

7) Statuswertungm zu A bschz..pZtlJecken. 
Diese liegen vor, wenn eine iikonomische Wirksamkeit be

endigt ist oder beim AbschIuB eines Rechoungsjahres die Frage 
erhoben wird, ob Eigentiimer oder gegebenenfalls andere Inter
essenten Mehrwertanteile erhalten sollen. 

In einem umfangreichen Betriebe ist es eine umfassende und 
schwierige Arbeit, eine Statuswertung vorzunehmen. Die meisten 
Betriebe begniigensicb desha1bmit einer jiihrlichen Statuswertung, 
die zur Verifikation der gebuchten Werte dient und zugleich aIs 
Grundlage fUr Kalkulationen gebraucht wird. In diese Status
wertung geb t immer der Saldo der Ietzten ErfoIgswertung ein. 
Es diirfte somit dienllch sein, sie in dem Kapitel von der ErfoIgs
wertung naher zu bebandeJn. 



Einundzwanzigstes Kapitel. 

Die Erfolgswertung. 

11:4. Erst in Nachzeit lliBt sich bestimmen, ob ein Gebrauch 
niitzlich, eine Wirksamkeit okonomisch oder eine verifikable 
Kalkulation richtig gewesen ist. Diese Bestimmungen geschehen 
durch Erlolgswertungen. 

Die Kalkulation zerfiillt in Interessenwertung und okono
mische Beurteilungswertung; dementsprechend entbaIt die Er
folgswertung Berechnung und Beurteilung. 

Die Erlolgsberechnung, so schwierig sie oft im praktischen 
Leben sein mag, bietet der Theorie keine prinzipiellen Schwierig
keiten, denn sie besteht eigentlich nur aus dem AbschluB der 
Rechnungslegung und der Aufstellungder ErlolgsbiIanz. Sie 
beriicksichtigt ausschlie6lich bekannte Werte. Ihr SchluBsaJdo 
ergibt sich durch Rechnen. 

Die Erlolgsbeurteilung aber lii6t die Anwendung der ver
schiedensten Grundsiitze zu. In der Okonomik wird gewohnlich 
besonders der Unterschied zwischen der betriebsmii6igen und 
der gesellschaftsmii6igen Beurteilung Gegenstand der Behandlung. 

115. Der einfachste Fall von Erlolgswertung liegt vor, wenn . 
beim AbschluB einer okonomischen Wirksamkeit das ganze in
vestierte Kapital freigemacht worden ist. Hier kann man einen 
unmittelbaren Vergleich zwischen dem investierten und dem 
freigemachtenKapital vomehmen. Nur ist daran zu erinnem, daB 
auch die moglicherweise schon vorgenommenen Auszahlungen 
des Mehrwerts zu beriicksichtigen sind. 

Ganz anders steht die Sache, wenn die Wirksamkeit weiter
gefiihrt wird. Um in diesem Falle die okonomische Vorteilhaftig
keit beurteilen zu kOnnen, muB die Ganzheit der investierten 
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Kapitalien mit den Werten der okonomischen Faktoren im Ab
schlul3augenbliek vergIicben werden. Die letztgenannten Werte 
lassen sicb aber nur durch eine StatuswertQDg festste1len. So 
werden sie oft Zahlen enthalten, die niebt aus Berechnungen 
hervorgegangen sind, sondern durch verschiedenartig motivierte 
individue1le· Beschliisse festgestellt wurden. Solche Zahlen 
kODDen sowohl ,.Iiigen" als "bluffen". 

Die Schwierigkeiten, auf die eine solehe Sta~wertung stoBt, 
sind wesentlich auf Z"\Vei Gebieten zu suchen. Teils ist es schwer, 
den Wert der nieht verkauften Waren zu kalkulieren, teils ist es 
scbwer, die Werte der Hilfsgiiter zu veranscblagen, die schon 
einige Zeit im Gebrauch gewesen sind und friiher oder spiter 
ausgetauscht werden mussen. 

Aus den Fragen, die sich um die Wertverringerung der Hilfs
giiter gruppieren, erbebt sieb das Problem der Amortisation. 
Dieses hat folgende Grundlage: 

Wenn ein Hilfsgut eine Wertverringerung erlitten hat, soil 
nach dem Grundsatz von der aquivalenz der Kapitalwerte der 
Gegenwert fur die Wertverringerung entweder in den Produkten 
investiert sein oder durch ihren Verkauf schon in bar vorliegen. 
Ein Tei! der festgestellten Betriebswerte besteht somit aus deDi 
Gegenwert der entstandenen Wertverringerung der Wirtschafts
faktoren. Dieser Wert muB also nicht als Bestandteil des Mehr
werts angefiihrt werden. Die GroBe der Wertverringerung liBt 
sieb aber nieht unmitte1bar festste1len. Desbalb mu13 aus dem 
baren tlberscbu13 des Betriebes ein ihr entsprecbender Wertanteil 
schitzungsweise ausgeschieden werden, um fur die rechtzeitige 
Wiederbeschaffung des Hilfsgutes verfiigbar zu sein. Diese 
WertgroBe bezeichnen wir als Amortisanonsq..ote und das ganze 
Verfahren als A mOl'tisation. 

Nun ist es in den meisten Fillen Tatsache, daB die jihrliche 
Verringerung eines Hilfsgutes in bezug auf seine Lebensdauer 
progressiv zunimmt. Wenn also der Betrieb den Gegenwert der 
exakten jihrlichen Wertverringerung amortisieren sollte, so 
miiBten die Leiter fur jedes Gut mit einer stets steigenden Amorti
sationsquote rechnen. Dies wiirde dem Okonomischen Zustand 
des Betriebes erbeblich schaden, denn je ilter die Anlagen wiirden, 
desto grOBere Werte miiBten amortisiert werden. Ein solcher 
Grundsatz der Amortisation wiirde tatsiichlich im Einklang mit 
denjenigen Prinzipien steben, die der Bediirfnistheorie zugrunde 
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liegen, denn ebenso wie die Individuen nach dieser Lehre mit 
jedem okonomischen Handeln warten, bis Vermissen und Ent
behrungsempfindungen sich geltend machen, wiirde dieser Amorti
sationsgrundsatz daZu fiihren, daB der wesentliche Tell der Wert
absetzungen erst dann stattfinden wiirde, wenn die Maschinen 
zu versagen anfingen und die Bediirfnisse der .. leblosen Dinge" 
sich dadurch erkennbar machten. 

Bei planmiiJ3iger Betriebsleittmg muE entweder mit gleich 
groBen Quoten pro J ahr amortisiert werden oder in den ersten 
Jahren vorsichtshalber mit noch groBeren.· Durch eine Status
wertung wird aber biswellen festgestellt, daB die bis dahin vor
genommene Amortisation undienlich ist. Dies wird leicht ein
treten, wenn die Amortisationsquote in bezug auf den Kostenwert 
berechnet wird, denn es ist der Wiederbeschaffungswert, der fiir 
Neuerwerb zur Verfiigung stehen muE. So ware es angebracht, 
nach jeder Statuswertung eine mogliche ErhOhung oder auch 
Herabsetzung der Amortisationsquote zu erwagen. 

Es muE jedoch hinzugefiigt werden, daB die amortisierten 
Werte natiirlich rentabel verwendet werden konnen. Die GroBe 
der Amortisationsquote kann also nach dem Annuitlitsgrundsatz 
bm-echnet werden. Wer aber genugende Sicherheit gewinnen will, 
dart die amortisierte Summe nicht in den Betrieb selbst einsetzen, 
sondern muE sie in anderer Weise verzinslich anbringen, denn 
sonst kann es sich ereignen, daB die bezweckte Sicherung durch 
MiBgescbick des Betriebes illusorisch wird. 

Zeigt die Erfoigswertung Abweichungen von den gebuchten 
Werten, so entsteht die Frage, welche Bedeutung der vorge
nommenen Statuswertung fiir die J;luchhaltung beizumessen sei. 
Wird die Statuswertung als Grundlage betriebsrniiBiger Beschliisse 
gebraucht, wie zum Beispiel bei Bestimmungen iiber Auszah
lungen des Mehrwerts, ist es zweifellos richtig, die gebuchten 
Werte nach der Statuswertung umzuwerten. 

Aus dieser kurzen Darstellung diirfte hinreichend klar her
vorgehen, daB der realisierte Mehrwert bei einem bestehendeli 
Betrieb fast immer durch BeschluE festgesetzt werden muE und 
oft auf einer recht zweifelhaften Grundlage beruht. So ist der 
Mehrwert tatsachlich selten mehr als eine SchatzungsgroBe. 

II6. 1st der Mehrwert des Betriebes fUr eine abgelaufene 
Periode durch Beschliisse der betriebsmiiJ3igen Organe iestgestellt 
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worden, so erhebt sich die Frage, wie er verteilt werden soll. AIle 
die verschiedenen Betriebsinteresseo, die wir im zehnten Kapitel 
zu analysieren versucbten, melden sich mit ihren Forderungen. 
Es beginnt ein Kampf um den Mehrwert. Nnr zu oft zeigt es sich, 
daB die Betriebsinteressen den Kiirzeren ziehen, so daB ein Mehr
wert ausgeteilt wird, der dem Betriebe hlitte zugute kommen 
sollen, und der in vielen Fillen nur durch eine Fehlwertung ent
standen ist. Besonders bei den kiinstIichen Hochkonjunkturen 
der Inflation werden oft die Betriebskapitalien durch Auszah
lungen von Mehrwerten erschiipft, die nur Scheinwerte sind. 

Der Kampf um den Mehrwert fiingt jedoch nicht erst an, 
wenn die Erfolgswertung stattgefunden hat. Schon beim AbschluB 
der ersten Kontrakte sucht jeder einen Teil des miiglichen 
Mebrwerts fiir sicb in Anspruch zu nehmen. Wird der schlieB
liche Mehrwert des Betriebes hierdurcb herabgesetzt, so ist 
damit jedoch nicht gesagt, daB der entsprechende Mehrwert, yom 

. Standpunkt der Gesellschaft aus beurteilt, iiberbaupt eine Ver-
ringerung erleidet. . 

Die Frage des Unterschieds zwischen dem betriebsm1il3igen 
und dem gesellscha£t1ichen Mehrwert hat eigentIich fiir die 
englischen Klassiker nicht bestanden. Sie waren der 
Ansicht, daB der Arbeitslohn normalerweise nie den Gegen
wert des Existenzminimums und des Versorgungsminimums der 
Arbeiter dauernd iibersteigen kiinnte. In einem solchen Be
schreibungssystem kann man den Arbeitslohn als Kostenwert der 
Arbeitsleistungen auffassen und folglich den gesellschaftsm1il3igen 
und den betriebsmaBigen Mehrwert identisch werten. Die klas
sische Auffassung ist heute Viillig verlassen; doch ist es nicht ge
lungen, an ihre Stelle eine Theorie zu setzen, die auf exakter Be
stimmung des gesellschaftsm1il3igen Mehrwerts beruht. Die 
moderne Okonomik zeigt also das Paradoxon, daB die verschie
denen Theoretiker dariiber strei ten, wie der Mehrwert der Ge
sellschaft verteilt wird, sich aber iiber das Wesesen dieses 
Mehrwerts viillig im Unklaren befinden. 

117. Normalerweise hat jeder, der eine okonomische Wirk
samkeit ins Werk gesetzt hat, mit einem Gewinn kalkuliert. Wird 
ein betriebsm1il3iger Mehrwert tatslichlich realisiert, kann dieser 
mit dem kalkulierten Gewinn verglichen werden. Der kalku
lierte Mehrwert enthillt eine Risikopriimie, eine Investierungs-
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priimie und ein komparatives Interesse. Hat die Ka1kulation sich 
als richtig erwiesen, so liiBt sich sagen, daB der rea1isierte Mehr
wert einen Gegenwert fiir jeden einzeJnen Bestandteil des k!Llku
lierten Gewinnes enthalt. Nach diesem Beschreibungssystern 
zerfiillt. er also in Risikopriimie, Investierungspriimie und reinen 
~ehrwert.· WirdmitBohm-Bawerk die Ganzheit des komparativen 
Interesses und der Investierungspriimie als Kapitalzins be
zeichnet, besteht der ganze Mehrwert aus Kapitalzins und Risiko
pranue.. Fiir I!.ndere ~ehrwertbestandteile hat das Beschrei
bungssystem Bohm-Bawerks keinen Platz. 

In den soeben genannten Theorien ist also der Versuch' ge
macht worden, das Verteilungsproblem in bezug auf die Mehr
wertkalkulation zu losen. Es ist aber auch moglich, das Problem 
in einer vollig anderen Weise zu fassen. Der betriebsmaBige 
Mehrwert ist immer eine Differenz zwischen Preis und Kosten. 
So laBt seine Vertei1ung sich auch in bezug auf die verschiedenen 
Preisarten beschreiben. In diesem .Beschreibungssystem sind 
die bemerkenswertesten Verteilungsarten der Monopolgewinn und 
die Differenzrente. . . 

Der M onopolgewinn liegt iiberall da vor, wo der Mehrwert aus 
einem Optimumpreis hervorgegangen ist, die Dil/eI'enzrente 
iibera11 da, wo ein Betrieb, dessen Leiter keinen Ei¢luB auf einen 
Marktpreis gehabt haben, einen Mehrwert rjlalisiert, der mit der 
Differenz zwischen diesem Marktpreis und den Betriebskosten 
gleich ist. 

Wer dieses Beschreibungssystem anwendet, dad nie ver
gessen, daB der ganze Mehrwert 'des Betriebes in keinem FaIle 
einen hOheren Wert habenkann als die Differenz zwischen Preis 
und Kosten. 1st nun diese Differenz als Monopolgewinn oder 
Differenzrente schon festgeste11t,so muB die gefundene Be
zeichnung fiir den ganzen Mehrwert ge1ten, den der Betrieb rea1i
,siert hat. Fiir andere Bestandteile ist in diesem Beschreibungs
system kein Platz. Derngemli.B muB die Grundrente in einem 
Beschreibungssystem, in dem sie als Differenz zwischen Preis 
und Kosten definiert wird, mit dem ganzen landwirtschaftlichen 
Mehrwert identisch sein. . 

Diese kurzen Andeutungen diirften geniigen, um zu zeigen, 
daB die Begriffe Kapitalzins und Grundrente zwei prinzipie11 
verschiedenen Beschreibungssystemen angehOren und sich nicht 
als gleichgeste11te Mehrwertbestandteile verwenden lassen. 

KoUbu, Die Wertunplehre. 15 
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:us. Nicht nur fiir Betriebe, sondem auch fiir Haushalter 
ist es erforderlich, Erfolgswertungen vorzunehmen. Wenn je-
mand einen: AlIeinbetrieb besitzt, fiihrt er aber sehr oft nur eine 
einzige Rechnungslegung, in der also sowohl die betriebsmaBigen 
als auch die pers6nlichen Posten beriicksichtigt werden. Yom 
theoretischeri Standpunkt aus ist diese Gewohnheit verwerflich, 
denn alles was einenBetrieb angeht, soll um der Klarheit willen aus 
der pers6nlichen Rechnungslegung ausgescha1tet werden, um seinen 
Platz in einer besonderen Betriebsbuchha1tung zU finden. In der 
pers6nlichen Erfolgsbi1anz soll nur der betriebsmaJ3ige Saldo 
als Einnahme oder Ausgabe angefiihrt werden. AlIein auf diese 
Weise wird es moglich, die betriebsmaBigen und die pers6nlichen 
okonomischen Werte scharf auseinander zu halten. 

Die pers6nliche Erfolgsbi1anz gibt eine Aquivalenz zwischen 
Einkommen und Ausgaben. 1st der Saldo positiv, bildet er einen 
Vermogenszuwachs, ist er negativ, kann er a1s Vermogensver. 
brauch bezeichnet werden. Die Vermogensbewegung des Rech
nungsjahres ist aber durch diesen Saldo nicht ausreichend be
stimmt. Die verschiedenen Vermogenswerte konnen sich seit 
der Feststellung der letzten Erfolgsbi1anz geiindert haben. Eine 
besondere Rechnungslegung fiir die Vermogensbewegung ist des'
halb ratsam. In diese geht dann der Saldo der Erfolgsbi1anz als 
ein Einzelposten ein. Dieses Verfahren erlaubt auch, bei jedem 
AbschluJ3eine Statuswertung des Vermogens vorzunehmen. 

Fiir die verschiedenen pers6nlichen Erfolgsbeurteilungen 
diirfte es dienlich sein, das E;inkommen auf drei Hauptposten 
zu verteilen. 

Der erste Hauptposten umfaBt jede Einnahme, die durch 
Arbeitsverkauf erworben ist. Fiir diesen Erwerbszweig wollen 
wir das herkOmmliche Fachwort A,beitslohfl anwenden. In 
unserem Beschreibungssystem wird also dieser Begriff vie! urn
fassender gebraucht als in denjenigen Darstellungen, die mit dem 
industriellen Arbeitslohn in einer sogenannten kapita1istischen 
Gese1lschaft vor Augen entwickelt worden sind. In einem exakten 
Beschreibungssystem ist es aber erforderlich, jeden wirtschaft
lichen Grundbegriff so zu formulieren, daB er fiir eine beliebige 
politische Gese1lschaftsordnung GeJtung beanspruchen kann. 
Wissenschaftlich gefaBt ist auch der Leiter des Betriebes wie der 
untergeordnete Teilnehmer als ein Arbeiter zu betrachten, und es 
laBt sich kein ausreichender Grund fiir eine Einkommensgrup-
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pierung anfiihren, in der sein Entgelt als etwas von dem Preis 
der anderen Arbeitsleistungen grundsatzIich Verschiedenes be
urteilt wird. Fiir qen Vergleich 2wischen verschiedenen persOn
lichen Rechnungslegungen wird es auch dienlich sein, daB der 
Arbeitslohn bei allen Arbeitsverkaufern den ersten PIau einnimmt. 

Der zweite Hauptposten umfaBt jede Einnahme, die aus 
einem Mehrwert besteht, den der Haushalter durch eine betriebs
maBige Wirksamkeit realisiert hat. Hierher gehoren alle Ein~ 
nahmen, die dUrch eigene Erwerbswirksamkeit, die nicht Ar
beitsverkauf ist, erworben sind. Da alle solche Einnahmen als 
Geld oder Geldwerte eingehen miissen, ware es angebracht, fiir 
diesen zweiten Einkommenszweig das schon definierte Fachwort 
Gewinn zu wahlen, denn hier haben wir es mit dem pers6nlichen; 
Anteil des betriebsmaBigen Gewinnes zu tun und also mit dem 
Verbindungsglied zwischen der Betriebsbuchhaltung und der 
pers6nlichen Rechnungslegung. Nun kann es sich aber ereignen, 
daB ein Individuum in einem Jahr einen betriebsmaBigen Minder
wert hat decken miissen. In diesem Falle wird der betriebs
maBige Saldo in die persOnliche Erfolgsbilanz nicht als Gewinn, 
sondem als Verlust eingehen. 
• Der dritte Hauptposten umfaBt jede Einnahme, die der 

Haushalter dadurch erworben hat, daB er einem anderen irgend
ein Gut zur Verfiigung gestellt hat. Solche Einnahmen kann er 
nur als Eigentiimer oder mittelbarer Besitzer eines Gutes er
werben. Hier haben wir es also mit den okonomischen Wirkungen 
der wirtschaftlichen Gesellschaftsordnung zu tun. Um dieS 
scharf hervortreten zu lassen, wollen wir den dritten Einkommens
zweig mit dem etwas altmodischen aber exakten Fachwort Trim" 
bezeichnen. 1st der Einnahmeempfanger sowohl rechtlich als 
auch technisch ein Investierender, wird er Gewinn realisieren, isf 
er nur rechtlich ein Investierender, wird er Tribut realisieren. Die 
gesellschaftsmaBige Berechtigung des Tributs hangt lediglich 
davon ab, inwiefern die rein rechtliche Investierung der freien 
Kapitalien fiir die Gesellschaft als Ganzheit vorteilhaft ist. In 
der Gesellschaft der Gegenwart scheint der Tribut unentbehrlich 
zu sein. 

Von dem Gewinn unterscheidet sich der Tribut dadurch, 
daB er nicht notwendigerweise ein betriebsmaBiger Mehrwert ist. 
Der Tributvertrag kann tatsachlich in zwei grundsaulich ver
schiedenen Weisen festgestellt sein. 
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Entweder kann der rechtlich Investierende einenGewinn
anteU gekauft haben. In diesem Falle besteht der Tribut nor
malerweise aus betriebsmliBigem Mehrwerf;. Wird kein solcher 
realisiert, erhlilt der Investierende keinen Tribut. Als Entschadi
gang da£iir aber erhlilt er gegebenenfalIs einen AnteU des Gewinnes, 
der seinem AnteU des Kapitals entspricht. 

Oder der Vertrag kann besagen, daB der Investierende auf 
jeden Fall einen bestimmten Tribut erhalten soIL Gibt es dann 
keinen Mehrwert, mu/3 der Anspruch des InveStierenden doch 
erfiillt werden, soIange noch freies Kapital zur Verfiigung steht. 
1st in einem Betriebe ein groDes Kapital auf diese Weise 
rechtlich investiert, so kann das Betriebskapital durch Tribut
auszahlungen aIlmiibIich erschopft werden. Die wirtschaftliche 
Beurteilung der Tributzahlung wird also davon abhangen miissen, 
ob sie aus einem Mehrwett geleistet wird. 

Die Form des Tributs, die zuerst wissenschaftliche Aufmerk
samkeit erregie, ist der. Tribut des Grundeigentiimers, den wir 
Grundb'ibue nennen wollen. In diesem Fachwott glauben wir die 
exakte Bezeichnung flir den Begriff gefunden Zi1 haben, dem 
die engIischen Okonomen bis auf Ricardo unter dan Ausdruck 
"rent" so viele Ausfiihnmgen widmeten. Auch bei Adam Smith 
wird "rent" in den meisten Beziehungen getrost mit Grund
tribut iibersetzt werden konnen. 

Die spateren Glimdrententheoretiker haben sich viel mit 
dem gesellschaftlichen Charakter des Tributs abgemiiht. Wir 
konnen hierauf nicht eingehen. Wir wollen nur feststellen, daB, 
so schwierig auch die Feststellung des wirtschaftlichen Charakters 
des Tributs vom gesellschaftlichen Standpunkt aus ist, so leicht 
ist sie von dem betriebsmliBigen und dem persanlichen aus .. Der 
Tribut ist realisierter Mehrwert. flir denjenigen, der ibn erwirbt. 
Er ist reiner Mehrwert; kein Abzug kann hier vorgenommen 
werden. Wird das Einkommen in der hier dargestellten Weise 
bestimmt, so entgeht mali. iiberhaupt der Frage· nach dem 
Unterschied zwischen persanlichem Roheinkommen und Rein
einkommen. Die Analyse des Tributbegriffes hat aber kIar
gestellt, daB nicht jeder persanliche Gewinn gesellschafismliBiger 
Mehrwert ist. '50 begegnen wir aufs neue dem Problem dieser 
Begriffsbestimmung. Wir wollen foIgende LOsung in Vorschlag 
bringen, die wir allerdings nicht als endgiiltig ansehen: 

Charakteristisch iiir den. realisietten Mehrwert ist, daB er 
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okonomisch frei verwandt werden kann. Nur wo es sich urn das 
freie Einkommen handelt, haben aber die Individuen eine solche 
Wahl. So kann yom gesellschaftsmaBigen Gesichtspunkt aus 
nicht der ganze A'rtieitslohn als Mehrwert bezeichnet werden, 
sondern nur derjenige Lohnanteil, der freies Einkommen aus
macht. Vorausgeset2t, daB der gesamte Arbeitslohn gebunden 
ist, haben also die englischen Klassiker recht gehabt, 
wenn sie behaupteten, daB der Arbeitslohn iiberhaupt keinen 
Mehrwertanteil"enthaIt" Nach dieser Begriffsbestimmung um
faBt somit der geseUschaltsmdfiige M ehrwert zwei Teile: erstens 
denjenigen Teil des betriebsmaBigenMehrwerts, der fur den 
Betrieb selbst verwertet wird, zweitens die Ganzheit aIler freien 
Einkommen. 

U9. 1st es schon schwer zu entscheiden, ob ein objektiver 
Mehrwert realisiert worden ist, so wird es gewohnlich fast un
moglich sein festzustellen, ob jemand einen subjektiven Mehrwert 
gewonnen hat. Der Versuch, einen theoretischen Hilfsbegriff 
aufzustellen, ist durch die Theorie von der .. Differenzrente des' 
Konsumenten" gemacht worden. Diese ist als eine Preiswirkung 
ill altsprechender Weise wie die Differenzrente des Verkaufers 
bestimmt worden. Wem es geIang, ein Gut fur einen geringeren 
Preis zu erwerben, als er gegebenenfalls willig war, dafUr auszu
geben, der hat nach dieser Theorie einen subjektiven Mehrwert 
rea1isiert, den Marshall als .. Differenzrente des Konsumenten" 
bezeichnet hat. 

Der Begriff ist indessen rein hypothetisch. Was ein Konsum
tionserwerber gegebenenfalls fur ein Gut hlitte ausgeben wollen, 
laBt sich nur in denjenigen Fillen feststellen, in welchen er in 
Vorauszeit beschlossen hat, wie viel er maximal ausgeben wollte. 
Dieser BeschluB wird aber nicht von den kalkulierten Nutz
wirkungen des Gutes, sondern von der Kenntnis der Marktver
haItnisse abhlingig sein. Nie wird der Konsumtionserwerber 
.. willig sein", viel mehr als den Marktpreis zu bezahlen. DaB die 
.. Differenzrente des Konsumenten" besonders hoch ist, beweist 
daher nicht, daB er einen hohen subjektiven Mehrwert rea1isiert 
hat, sondern daB er eine mangelhafte Kenntnis von den Markt
verhiiltnissen hatte. Diese Differenz ist keine Gewinnrente, sondem 
eine Fehlwertungsrente. 



Zweiundzwanzigstes Kapitel •• 

Erkenntnis und Wertung. 

r2o. In der okonomischen Wirksamkeit, wie sie in unserem 
Beschreibungssystem dargestellt ist, nimmt der BeschIuJ3 den 
zentralen Platz ein. Fast jedes okonomischeDenken geschieht, um 
ihn vorzubereiten. Fast aile okonomischen Wertungen werden 
;1lU dem Zweck ausgefiihrt, urn ihm dienIich zu sein. AIle okono
mischen Handlungen werden vorgenommen, urn ihndurchzufiihren. 
1m BeschluB laufen aile okonomischen Kausallinien zusammen, 
urn sich alsbald wieder ;/lU trennen. 

Die deterministisch gefiirbte Theorie aber riiumt dem Be
schluJ3 in der Kausa1reihe keinen besonderen Platz ein, sondern 
lii.6t ihn wie jedes andere Ereignis durch das schon Geschehene 
restlos bestimmt sein. Fiir die deterministische Beschreibung 
spielt es daher keine groBe Rolle, ob er erwahnt wird oder nicht. 
DieerwagendenMenschen denken dagegen, daB der BeschluJ3 ihnen 
die Wahl bietet, und daB sie durch ihn auf die Ereignisse ein
wirken kiinnen. NursinddieBeschluBmoglichkeiten bedauerlicher
weise meistens sehr begrenzt. Freiheit ist Fiihigkeit zu wii.hlen; 
aber je weniger Moglichkeiten, desto geringer die Freiheit, je mehr 
Moglichkeiten, desto groBer die Freiheit. Das Streben nach 
besseren Ilkonomischen Verhii.ltnissen kann den rein auJ3eren 
Zweck haben, Reichtum zu erwerben oder Machtstellungen zu 
erreichen. Tiefer gesehen, kommt es aber den wenigsten darauf 
an, ob sie iiber eine groBere oder kleinere Zahl von Giitem ver
fiigen kllnnen; sie wissen doch recht selten, was sie mit einem 
OberfluB machen sollen. Auf Ilkonomische Freiheit zielen alle 
Bestrebungen hin. Die Jagd dec Kapitalisten nach Reichtum und 
der Klassenkampf der Arbeiter sind im tiefsten Grunde von den
selben Lebenszie1en motiviert. 
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Nun liegt aber die Bebauptung nahe, da1\ eine Beschreibung, 
die dem okonomischen BeschluB einen derartigen Platz anweist, 
zu den a1lgemein alj.erkannten Grundsiitzen der modernen Wissen
schaft in Widersprueh steben miisse, denn diese wollen den 
Menschen nieht liinger als bevorzugtes Glied der Weltordnung 
anerkennen, sondern haben jede Wissenschaft vom Menschen in 
die umfassende Ganzheit methodischer Beschreibungen einge
reiht, die BioI(lgie oder Lehre vom Leben genannt wird, und 
haben damit den Naturgesetzen unumschriinkte Geltung zuge
sprochen. 
~ gibt aber in der modernen Wissenschaft auch einen 

anderen Grundsatz, der ebenso unantastbar ist, niimlich den, 
da1\ es nieht erIaubt ist, die Ergebnisse irgendeiner Sonderunter
suchung zu verwerfen, wenn sie auch in Streit mit den Deduk
tionen steben, die von Gesetzen abgeleitet sind, deren generelle 
.Geltung postuliert warde. So haben es die Relativitatstheo
retiker vorgezogen, die gesamte Grundlage der Physik umzu
werfen, anstatt das Ergebnis von Michelsons Experiment ab
zulebnen, obgIeich dieses in Widerspruch zu den Grundsatzen 
!ler klassischen Mecbanik stand. 

Indessen zeigt ein genauerer Gedankengang, da1\ die Lehre 
vom menschlichen BeschluB sieh keineswegs im Gegensatz zu 
den bioIogischen Naturgesetzen befindet, sondem da1\ sie zu 
deren niiherer Beleuehtung dienlich ist. 

Wird der Kausalitatsbegriff der Physik, der iibrigens IDeht 
mw von allen Forschern nach Art der Klassiker aufgefa1\t wird, 
einer niiheren Analyse unterzogen, so ergibt sieh, da1\ er keine so 
generelle Form hat, wie gewohnlich von denjenigen Theoretikern 
vorausgesetzt wird, die ihn aueh fUr die Gesellschaftswissen
schaften verwerten wollen. Denn er beschreibt ausschlieJ3lich 
Wirkungen einbeitlicher Ursachen. Wo soIehe auf einen be
stimmten Zustand einwirken, konnen die Wirkungen in Voraus
zeit monokausal bestimmt werden. Die Physik hat aber den 
Gesetzen, die auf dieser Grundlage gefunden sind, Geltung fUr 
alIe Ereignisse innerhalb ihres Zweckstoffes beigelegt. Das konnte 
sie deshalb tun, weiI sie al1sscbIieJ3lich Ereignisse beschreibt, die 
als Ausfiihrung mechanischer Arbeit definiert werden k6nnen. 
Die Ganzheit alIer Ursaehen zu mechanischer Arbeit liilIt sieh 
aber als eine besondere Einheit bestimmen. So lassen sich alIe 
diese Ereignisse durch den physischen Kausalitatsbegriff rest-
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los beschreiben. Nur .darf nicht vergessen werden, daB diese 
Ereignisse nicht die einzig Gegebenen sind. . In unserem Be
schreibungssystem kann die Kausa.litlitstheorie der Physik als 
die Lehre von den Wirkungen monogenerisch gewerteter Ursachen 
bestimmt werden. 

Die biologischen Einheiten, die Wesen, sind indessen nicht 
bloB einheitlichen Einwirkungen ausgesetzt. Die Eindriicke der 
verschiedeneil Sinnesorgane konnen nicht monogellerisch gewertet 
werden. Es lii.Bt sich in Gleichzeit nicht bestimmen, ob ein Ge
schmackseindruck oder ein Geruchseindruck die starkere Ein
wirkung ist, denn es gibt keinen MaBstab, urn den Unt~ied 
in der Inteilsitlit dieser EindIiicke zu messeIi. Nul- dadurch, 
daB man den Zeitpunkt der Beobachtung auf Nachzeit verlegt, 
·wird man imstande sein, den Satz von der ausschlaggebenden 
Bedeutung der starksten Einwirkung aufrechtzuerhalten. Durch 
diese Zeitsetzung erhlilt der Satz aber einen verlinderten Inhalt. 
AIistatt das Ergebnis einer Messung zu beschreiben, wird er zur 
Definition eines mentalen Hillsmittels fUr eine Beschreibung in 
Nachzeit. 

Hier sind wir auf der Grenze zwischen Physik und Biologie, 
und es ware vielleicht nicht zu kiihn, den Unterschied zwischen 
den beiden Wissenschaften durch ein hypothetisches Analogie
bild zu beleuchten, indem wir sagen, daB die Physik in der Sprache 
der Biologie als die Lehre von dem Etwas bestimmt werden kann, 
das nur Drucksinn hat, wlihrend die Biologie in der Sprache 
der Physik als die Lehre von dem Etwas bestimmt werden kann, 
das nicht auf Druck aIlein reagiert, sondern auch auf Einwir-
kungen aus anderen Kausa.lgruppen. . 

Nun ist aIlerdings der Tastsinn - um mit Wyatt Tilby zu 
sprechen - "der einzige Sinn, derallen lebendenDingengemeinsam 
ist und bei Pflanzen sowohl als auch bei Tieren" gefunden wird. 
Gerade diesscheint aber darauf hinzudeuten, daB dieEmpfindlich
keit fiir Druck, die das Grundelement des Tastsinnes bildet, das 
Zwischenglied zwischen der dinglichen Welt und den lebenden 
Wesen ausmacht. Bei diesen entwickelt sich der Tatsinn all
mlihlich, bis er etwas viel Komplizierteres bedeutet als die EmF" 
findlichkeit der Dinge fiir Druck. Vollig verschiedenartige Ein
wirkungen, deren "GroBe" nicht unmittelbar verglichen werden 
kann, werden Gegenstand der Tastempfindung. So lliBt sich der 
Tastsinn bei den hOchst entwickelten Organismen in mindestens 
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zwei durchaus veischiedene Empfindlichkeiten zergliedern: den 
Temperatursinn und den Drucksinn. Ebbinghaus zerlegt den 
Temperatursinn weiter in einen Kiiltesinn und einen Wiinnesinn; 
und in dem Drucksinn findet er auBer der urspriinglichen Emp
findlichkeit fiir Druck auch einen besonderen Schmerzsinn. 
Nimmt man diese letzte Auffassung an. ware es vieIleicht nicht 
unIogisch. neben dem Schmerzsinn auch von einem GenuBsinn 
zu reden.NUII hat vor allem Wyatt Tilby hervorgehoben. daB 
die Sinne sich einer nach dem anderen entwickeit haben. Wo 
der Ursinn - die Empfindlichkeit fiir Druck - bei den "leben
den DVlgen" differenziert worden ist. scheint es daniJ.. daB wir 
den Punkt in der Evolution erreichen. bei dem der physische 
Kausalitiitsbegriff seine alleinige Zweckdienlichkeit verliert. 

Noch mehr versagt die Theorie von der Monokausalitat bei 
der Beschreibung von Wesen. die eine groBere Anzahl von Sinnen 
haben. BeidenMherenOrganismenmachensichdieverschiedensten 
Eindriicke geitend. J edes Sinnesorgan ist imstande •. eine Ganz
heit der verschiedensten Einwirkungen zu vermitte1n. Beim 
Gescbmack und Geruch scheint dies allerdings nicht der Fall 
jm sein; aber ein unmittelbarer Vergleich zwischen der "GroBe" 
der verschiedenen Geschmackseindriicke und der verschiedenen 
Geruchseindriicke ist doch nicht moglich. J eder Geschmack 
und jeder Geruch ist ein psychisches Ereignis eigener Art. 
Sehen besteht aus einer Synthese von Lichtsinn. Dimension.ssinn 
und Farbensinn. Das Ohr ist Organ fiir einen Gleichgewichtssinn 
und eine Empfindlichkeit fiir eine Ganzheit von Eindriicken. die 
sich als ein Gerauschsinn. ein Tonsinn und vielleicht auch ein 
Rhythmussinn analysieren laBt. 

Am schwierigsten wird der Gebrauch des physischen Kau
salitatsbegriffes bei der Beschreibung derjenigen Wesen. die auch 
Erinnerung haben. sowie Fahigkeit. Eindrucksgefiihle zu emp
fangen. unddiedenkenkounen. Die Evolution scheintdiese hilheren 
Stufen alImiiblich erreicht zu haben. So scheint sich sowohl die 
emotionelle als auch die mentale Tatigkeit aus bestimmten Sinnes
eindriicken entwickelt zu haben. Der Ursprung der Unlust~ 
gefiihle ist wahrscheinIich im Schmerzempfinden zu suchen. und 
die Lustgefiihle haben wohl einen tiefen Zusammenhang mit den 
Empfindungen. die wir vielleicht einem selbstandigen GenuBsinn 
zuschreiben kannen. Das Denken, wie es den Menschen bekannt 
ist. besteht teils aus Bildern, teils aus Lauteinheiten, deren 
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Adressat das Ich ist. Es diirfte vielleicht nicht 2U kUhn sein zu 
sagen, daB wir unsere Bildgedanken sehen und unsere Laut
gedanken hOren. So liegt - beilliufig bemerkt. - von dem Stand- . 
punkt der Evolutionstheorie aus gar nichts Unnatiirliches in dem 
Gedanken, daB der Mensch durch eine intensivere Entwicklung 
der Sinne erreichen konnte, auch die Bildgedanken anderer zu 
sehen und die Lautgedanken anderer zu hOren.. Oberhaupt be
zeichnet die Evolution eine stets wachsende Fahjgkeit, verschie
dene Eindriicke zu empfangen, die uneinheitliche Einwirkungen 
auf das Wesen ausiiben. 

Wo ein Etwas den Einwirkungen zweier einheitlicher,Krlifte 
ausgesetzt ist, bewegt es sich nach dem Gesetz vom Parallelo
gramm der Krlifte. Selbst wenn angenommen wird, daB alle 
Einwirkungen, die das lebende Wesen aus der Umwelt empfiingt, 

. Energiewirkungen sind, haben diese doch einen so uneinheit-
lichen Charakter, daB sich ein entsprechehdes Gesetz fur die 
Biologie nicht aufstellen lli.Bt. Die gewohnliche physische Be
schreibung kommt hier zu kurz. 

Den interessantesten Versuch, der wohl je gemacht worden 
ist, um die biologischen Handlungen durch den physischel,l 
Kausalitatsbegriff zu erklaren, besitzen wir in der sozialokono
mischen Grenznutzenhypothese. Diese denkt sich den Seelen
zustand des Individuums als eine Art empfindlicher Platte, auf 
der jedes psychische Ereignis einen bestimmten Unlustdruck 
hervorruft. Die uneinheitlichen Eindriicke sollten also durch 
ihre einheitlichen Druckwirkungen auf den emotionellen Zustand 
verglichen werden konnen. Die Theorie sucht nun die indivi
duellen Handlungen iibereinstimmend mit der physischen Kau
salitatslehre durch die Behauptung zu erklaren, daB diese sich 
in jedem einzelnen Augenblick in der Richtung des starksten 
Unlustdruckes bewegen. Das selbstbewuBte menschliche Ich 
wird in dieser Theorie zu einem automatischen Transformator 
von Eindriicken und nichts anderem. 

Es liegt auf der Hand, daB dies tatsachlich eine biologische 
Theorie ist, denn sollte sie Geltung fur die Menschen haben, 
miiBte sie auch fUr alle Wesen mit emotioneller Empfindlichkeit 
giiltig sein. 

Wir glauben indessen, klargestellt zu haben, daB die Grenz
nutzenlehre als Kausalitatstheorie vOllig verfehlt ist. Der indi
viduelle Seelenzustand registriert nicht Unlusteindriicke in der 
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Weise, wie eine empfindliche Platte auf Druck reagiert; er ist 
auBerdem einer Reihe anderer emotioneller Einwirkungen aus
gesetzt, die mit den Unlustgefiihlen nicht unmittelbar vergleich
bar sind. Die Unlllst, die in einem gegebenen Augenblick als die 
intensivste gefiihlt wird, le$t nicht unmittelbar und automatisch 
eine Handlung aus. 1m Gegentei!, die Ganzheit der Sinnesein
drucke, Gefiihle und Gedanken, die sich in einem bestimmtenZeit
punkt bei einemIndividuum geltend machen - dieMotivitaten -
werden Gegenstand einer bewuBten mentalen Tatigkeit, die wir 
als Wertung bezeichnet haben, und die Individuen erkennen in 
Vorauszeit nicht, daB eine bestimmte Motivitat die "starkste" 
sei. Glrade diese negative Erkenntnis ist es, die gewehnlich ver
mittels des FreiheitsbegriHes beschrieben wird. Der Erwagende 
gruppiert die Motivitaten in Motive und Antimotive, vergleicht 
diese mit einander und fallt einen BeschluB. 

Auch diese Theorie kann generell biologisch formuliert . 
werden. Es liillt sich sagen, daB die Einwirkungen, die ein leben
des Wesen aus der Umwelt empfangt, deshalb verschiedenartig 
sind, wei! sie durch verschiedenartige Sinnesorgane vermittelt 
werden. Nun zeigt sich schon bei den niedrigen Organismen eine 
Reaktion auf Sinneseindriicke, deren Richtung sich in Voraus
zeit nicht bestimmen liillt. Die Ganzheit der psychischen Er
eignisse im lebenden Wesen, die vor sich gegangen sein miissen, 
bevor es diese Reaktion zeigen kann, macht sein Erkennen aus. 
Der Eindruck eines Ereignisses, der in dem Wesen dauernd ge
worden ist, kennte als seine Erkenntnis des Ereignisses bezeichnet 
werden. J e nachdem die Anzahl der Sinne sich mehrt und die 
verschiedenen Sinnesorgane an Empfindlichkeit zunehmen, er
weitert sich die Erkenntnis. Sie erhaIt bei denjenigen Wesen, die 
Denkkraft haben, einen neuartigen Charakter. Auch diese 
Fahigkeit kennte vielleicht als eine Ganzheit von Sinnen be
zeichnet werden, und zwar als diej enige Ganzheit von Sinnen, 
durch die das Wesen nicht nur Ereignisse in der Umwelt erkennt, 
sondern auch die psychischen Ereignisse in seinem eigenen Innern. 
Ein Wesen mit diesem Doppelernpfinden hat das, was BewuBt
sein genannt wird. 

Wenn ein Etwas einheitliche Einwirkungen empfangt, wird 
das Ergebnis als physische Wirkung eintreten. Damit aber ein 
Zusammenspiel verschiedenartiger Einwirkungen ein kausales 
Ergebnis herbeifiihren kann, muLl das beeinfluBte Etwas selbst 
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eine Tiitigkeit vomehmen. Diese Tiitigkeit kann als eine Ganzheit 
von Wertungen zwischen den verschiedenartigen Einwirkungeri 
bezeichnet werden. Bei den niedrigen OrgaI\ismen geht sie un· 
bewu.Bt vor sich, bei deil hOheren unterbeWuBt oder' bewu.Bt. 
So ist die Wertung nicht nur eine Iogische, sondem auch eine 
biologische Grundtiitigkeit. 

Ihre hOchste EntwickIung erreicht die Wertung in den 
menschlichen Erwligungen in Vorauszeit zum BeschluB. Hier 
passieren die Erkenntnisse Revue vor dem Weitenden, der sie 
mitteIs der verschiedensten VergleichsmaBe beurteilt. J e mehr 
Erkenntnis und je mehr Ideen, desto zahlreichere BeschluB· 
moglichkeiten, desto groBere Freiheit der Wahl. ' 

Aber nicht nur Einwirkungen aus Ereignissen, die sich schon 
abgespielt haben, werden von dem Erwiigenden erkannt. Durch 
Vergleiche zwischen den Moglichkeiten der Zukunft und den 
Erfahrungen der Vergangenheit sucht er auch Erkenntnis dessen, 
was kommen SoIl, zu gewinnen, und auf dieSer Grundlage faBt 
er seinen BeschluB. Er denkt okonomisch und stellt okonomische 
Zwecke auf. Wenn die Einwirkungen aus der Umwelt eintreten, 
hat er seiIie MaBnahmen 'bereits getroffen. Er ist der Natur zuvor· 
gekommen. Die Ganzheit der Vergleiche, die flir diesen ZwecR 
dienlich sind, bildet die hoch entwickelte biologische Tiitigkeit; 
die wir aIs iikonomische Wertung bezeichnet haben. 
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