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Vorwort. 
Bediirfnisse - na.ch Nahrung, Schutz, Liebe, Erkenntnis u. a. -

sind die unmittelbaren Triebkrafte des Menschenlebens. Auch der Asket 
kann sich dieser Lage nicht entziehen. Denn er kann sich der weltlichen 
Bediirfnisse nicht g8.nzlich erwehren: ohne ein MindestmaB an Speise 
und Trank, an Bekleidung und Behausung miiBte er zugrunde gehen. 
Und auch erhOhtes Geistdasein ist ihm nicht einfa.ch ala sicherer Besitz 
gegeben, ist darum immer auch Gegenstand seines Bediirfens. "Ringet 
ohne UnterlaB", ist die Mahnung des sterbenden Buddha an seine 
Jiinger. So ist denn die systematische Betrachtung des gesamtenmensch
lichen Lebenskreises als Bediirfniskreis unerlaBlich. Es gilt den Ver
such zu unternehmen, die wesentlichsten Lebenserscheinungen der Men
schen in ihrer funktionalen Bedeutung innerhalb des Systems mensch
licher Bediirfnisse und Bediirfnisbefriedigungen zu erkennen. 

Zu dieser theoretischen Notwendigkeit einer allgemeinen Bediirfnis
lehre gesellt sich eine praktische. 

Wir stehen mitten drin in gewaltigsten Abbruch- und Neubau
erscheinungen. Wir erleben ununterbrochen technische und wirtschaft
liche UmwaIzungen, die unaere erkenntnismaBige und unsere praktische 
Stellungnahme verlangen .. Alte menschliche Gemeinschaften, wie die 
Familie, machen ungeheure Wandlungen durch Und das wirkt auf una 
von Kindheit an in tiefgreifender Weise. Eine neue Auffassung von 
Alter und Jugend wirkt mitformend an dem gegenwartigen Leben. 
Politische Vorgange allergroBten Umfanges und allerstarkster Intensitat 
reiBen una in ihre Wirbel. Erschiitterungen der Unterlagen anscheinend 
gefestigtester LehrgeMude (Mathematik, Physik) erzwingen nicht nur 
die Aufmerksamkeit der Fachleute. So werden wir zu einer Fiille 
untereinander oft beziehungsloser Stellungnahmen genotigt und kom
men derart in eine mehrfache lch-Spaltung hinein. Das lch als Wirt
schafter, als Politiker, als Liebender, ala Freund, ala Familienmitglied, ala 
Wissenschafter, ala Philosoph: das ist oft eine Sammlung mehrerer unter
einander beziehungsloser lche in demselben Menschen. 

Neben der Zerspaltenheit besteht aber fiir Jeden, mehr oder weniger 
deutlich, das fordernde BewuBtsein, daB er als ein einheitliches lch zu 
leben habe. Aus den einander widersprechenden Besonderheiten der 
beiden Erlebnisse - Zerspaltenheit und Forderung der Icheinheit - ent-
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wickelt sich Unruhe und ein vielfach im Dunkel tastendes Suchen. Und 
noch ein anderes entsteht daraus: ein Gieren nach Scheinberuhigungen, 
nach Ersatzbefriedigungen, oft zweifelhaften Wertes. Die gewaltige 
Zunahme der Slichtigkeiten aller Art, besonders des Alkoholismus, und 
der sexuellen tibertreibungen, steht auch damit im Zusammenhang. 

Aus aJledem erwachst in neuer Formulierung die alte Forderung des 
"Erkenne dich selbst". Man kann menschliches Leben unter mannig
fachen Gesichtspunkten betrachten, unter naturwissenschaftlich-bio
logischen, philosophischen, theologischen, rein sozialen. Die heute nahe
liegendsten Gesichtspunkte sind die sozialen. Unter diesen betrachtet 
ist menschliches Leben ein Inbegriff von Bediirfnissen und Befrie
digungen. Das "Erkenne dich selbst" muB daher auf sozialwissenschaft
licher Betrachtungsebene diese besondere Formung erhalten: Erkenne 
dich als Bediirfnissubjekt, alB Trager von Bediirfnissen, und alB Zentrum 
denkender und praktisch-handelnder Bemiihung, diese Bediirfnisse zu 
befriedigen. So gelangte ich zu einer Untersuchung liber das allgemeine 
Wesen menschlicher Bediirfnisse und zu einer Untersuchung liber die: 
allgemeinen Vorbedingungen fUr ihre Befriedigung. 

Zwei haupts8.chliche Vorbedingungen enthiillten sich mir: die Ent,. 
faltung des elementaren Bediirfnissubjekts zum selbstandigen Befrie
digungserwirker und die geistige Durchdringung der Umwelt des Be
diirfnissubjektes. . Beide Leistungen bestehen aus typischen Systemen 
von Einzelleistungen, die in streng einzuhaltenden Formen und Folge
ordnungen zu vollziehen sind, wenn ihr Zweck, die Bediirfnisbefriedi
gung, erreicht werden solI. Nur dadurch bnn der Mensch aus dem 
Stadium der Infantilitat, des Angewiesenseins auf fremde Helfer (Eltern 
usw.), hinausgelangen. Er muB sich zu einem den eigenen elementaren 
Bediirfnissen gegenliber souveranen lch. entfalten. Die Stufen dieser 
Entwicklung schildere ich in zwei Abschnitten: "Die elementaren Vor
bedingungen der Bediirfnisbefriedigung" und "Die komplexeren Vor
bedingungen der Bediirfnisbefriedigung". 

In bezug auf die Umgestaltung der Umwelt in ein System der Be
friedigungsobjektemochte ich schon im Vorwort einen deutlicherenHin
weis geben. Der elementarste Akt dieser Umgestaltung ist die Eignungs
erklii.rung. Ein wahrgenommenes Umweltobjekt erhalt die Eigenschaft 
eines Befriedigungsgegenstandes erst zugesprochen, wenn seine Eignung 
zur Befriedigung eines menschlichen Bediirfnisses festgestellt worden ist. 
1m Kreise von Bediirfnis und Befriedigung handelt es sich, abstrakt 
ausgedriickt, nicht nur um die Erfassung des Gegenstandes in seinem 
empirischen Ansichsein, sondern auch in seinem Fiirmichsein. l?ie 
Eignungserklarung ist zweifacher Art, qualitativ und existenzial. Sie 
betrifft nicht nur das Sosein der Objekte, sondern auch ihr Sein, ihre 
Existenz schlechthin. In letzterer Hinsicht wird von mir in zwei be-
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sonderen Kapiteln gezeigt, wie die Realitat der AuBenwelt und die 
Realitat der Du-Seele (des BewuBtseins des Nebemnenschen) unaus
weichliche Denknotwendigkeiten innerhalb jedes Kreises von Bediirfnis 
und Bediirfnisbefriedigung sind. 

Diese Behandlung der elementaren Umweltformung, die das Bediirf
nissubjekt leistet, liefert die Unterlage fUr eine Untersuchung uber den 
Aufbau von Befriedigungsplanen. Eine Untersuchung, die auch nach
weist, wie jeder Mensch, als Bediirfnissubjekt, seine Umwelt in ein 
kausal, existenzial und nach WertmaBstaben gegliedertes, hierarchisch 
geordnetes System von Objekten verwandelt. Die ferner nachweist, 
wie der Mensch entweder dieses System als Ganzes fiir eine Erscheinung 
erklart, die den Charakter der Notwendigkeit tragt (Ewigkeit des Uni
versums usw.) oder wie er an den Grenzen des Systems Sondererschei
nungen mit dem Charakter des Absoluten (GOttlichen) annimmt oder 
wie er das Absolute im innersten menschliehen lehkern findet (die in
disehe Atmanlehre, Fiehtes Lehre vom leh usw.). Aueh diese dreifaehe 
hierarehische Gliederung der Umwelt des Bediirfnissubjekts zeige ieh 
als eine subjektive Denknotwendigkeit auf, die aus den Notwendig
keiten der Bediirfnisbefriedigung zwangslaufig sieh ergibt. Diese so 
herausgesehalte Erkenntnistheorie des umnittelbaren Lebens gestattet 
aueh fruchtbare Ausblieke auf die wissensehaftliehe Erkenntnistheorie1 . 

Aus meiner Schrift geht aber aueh hervor, daB diese geistigen GroB
taten der mensehliehen Bediirfnissubjekte in zwei Hauptstufen sieh 
vollziehen. Auf der ersten sind lchaufbau und Aufbau des Umweltbildes 
nur Mittel im Dienste der Befriedigung der elementaren Bediirfnisse 
der Daseinserhaltung. Auf einer zweiten hoheren Stufe werden leh
entfaltung und Weltbildgestaltung Selbstzweeke. Es wird hoehstes 
Lebensbediirfnis, ein den Elementarbediirfnissen uberlegenes zentrales 
lch zu sein und die Welt, die dieses Personliehkeit gewordene leh um
gibt, geistig mogliehst tief zu durehdringen. 

Aus der streng empirisehen Analyse des Lebenskreises des Bedurfnis
subjekts ergibt sieh dann fur jeden von uns die Mogliehkeit der Dureh
fUhrung der alten Forderung: Erkenne dich selbst, auf neuer Grundlage. 
Wir miissen uns Rechensehaft geben uber die Art unserer Bediirfnisse, 
wir werden zu beurteilen haben, wie es mit der Art unserer geistigen 
Welterfassung steht (welehe Absoluta wir besitzen usw.) und wir werden 
sehlieBlich priifen mussen, ob unsere sonstigen Methoden der Bediirfnis
befriedigung die saehgereehtesten und angemessensten sind. So begnugt 
sieh die Bediirfnislehre nieht mit der allgemeinen ethisehen Forderung: 
Erkenne dieh selbst, sondern sie gibt jedem einzelnen einen wissensehaft-

1 DaB meine Behandlungsweise nichts mit irgendwelchem Pragmatismus zu 
tun hat, geht aus dergrundsatzlichen Erklarung in der Einleitung und aus den 
einschlagigen Kapiteln selbst hervor. 
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lichen Spiegel in die Hand, in dem er sich zu priifen vermag. Und aus 
dieser Prii£ung quillt dann die ethische Forderung: Entfalte dich richtig, 
nicht bloB als allgemeiner ethischer Imperativ. Sondern die Bediirfnis
lehre bietet auch ein Instrumentarium fiir die technische Durchfiihrung 
des Imperativs. Diese Konkretisierung von Forderungen und diese 
Darbietung von praktischen Behelfen stempelt die Bediirfnislehre zu 
einem recht eigentlich modernen Gebilde. BloBe abstrakte Forderungen 
und abstrakte Anweisungen sind heute zur Wirkungslosigkeit ver-
urteilt. . 

Indem nun die Bediirfnislehre solcher Selbstpriifung und Selbst
vervollkommnung Hillen gewahrt, wird sie zu einer auch sozialpraktisch 
zu beachtenden Erscheinung. Denn der Schlechtgeratene macht soziale 
Schwierigkeiten, wahrend der richtiggeordnete Mensch sich am gliick~ 
lichsten sozial eingliedert. Eines der groBten Beispiele hierfiir bietet 
die alte chinesische Kultur. (VgI. die sozialhistorischen Skizzen im 
Anhang.) 

Die Folgerungen, die sich daraus fiir die Gestaltung unserer abend
landischen Kultur ergeben, finden sich an mehreren Stellen der Schrift. 
Besonders aber in dem Kapitel: Der Geist der Macht und der Geist 
der universellen Solidaritat und in den drei SchluBkapiteln iiber die 
Familie, iiber die Bediirfnisbefriedigung im Leben des Volksganzen und 
iiber die Bedeuturig des Fiirsorgewesens im Oanzen der Volks-und 
Staatsgemeinschaft. 

Wie fiir die Einzelindividuen, so bestehen auch gegeniiber den Ge
meinschaftsgebilden Familie, Gesellschaft, Staat usw. die Forderungen 
des "Erkenne dich selbst" und des "Entfalte dich richtig". Die oben 
dargelegte Umformung dieser Forderungen unter dem Gesichtspunkt 
von Bediirfnis und Befriedigung ist natiirlich den Gemeinschaftsgebilden 
gegeniiber erst recht zu vollziehen. So lassen sich heutige Ehenote, 
Kindernote, Not der Arbeitslosigkeit usw. aus ihren Wurzeln verstehen. 
Es wird dann auch besonders deutlich, wieviel an diesen Noten auf 
unvermeidliche Realitaten und wieviel auf bloBe Suggestion, auf mannig
fachste Arten der Urteilseinschriinkung zuriickgeht. Eine der Quellen 
fiir solche ist auch jenefragmentaristische Art der Menschenbetrachtung, 
die unserer gegenwartigen Volkswirtschaft entstammt. Jener Auffassung, 
die im Kaufer riur ein warenbediirftiges Wesen, im Verkaufer nur den 
geldbediirftigen Warenbesitzer, im Lohnarbeiter nur die "Hand" sieht, 
die also den Menschen definiert gemaB seiner speziellen volkswirtschaft
lichen Funktion. Man sieht nicht Menschen, sondern Menschenfrag
mente. Wahrend etwa im System der geschlossenen Hauswirtschaft dar 
Wirtschaftsleiter nie vergessen wird, daB seine Arbeitskrafte vor allem 
seine Sohne, seine Tochter sind, mit denen ihn nicht nur wirtschaftliche 
Beziehungen, sondern auch Bande des Blutes, des Geistes, des Gemiites 
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verkniipfen. Er hat sie demnach immer stets irgendwie als Gesamt
personlichkeiten vor sich. Diemoderne Volkswirtschaft istjenseitsdieses 
Systems urhafter Genossenschaftlichkeit. Sie ist aufgebaut auf dem 
Prinzip der Arbeitsteilung zwischen Menschen, die zumeist nur durch 
rein wirtschaftliche Zwecke verkniipft sind. Die sich also notgedrungen 
nur soweit ins Auge fassen als es bestimmte wirtschaftliche Interessen 
erfordern. Diese Einstellung zum Partner ist solange einwandfrei, als 
sie von allen Beteiligten als eine rein funktionale, durch die Eigenart 
der eingegangenen Verbindungen bedingte erkannt wird. Sie wird aber 
dort verhangnisvoll, wo. sie zu einem gewohnheitsmaBigen Vergessen 
der Gesamtpersonlichkeit des Partners fiihrt in wirtschaftlichen und in 
sonstigen Lebensbeziehungen. Ich versuche klarzustellen, inwiefern 
solcher Fragmentarismus dazu beitragt, in der Gesellschaft Ohnmachts
gefiihle und fatalistische Einstellung gegeniiber driickenden sozialen 
Erscheinungen zu erzeugen. Demgegeniiber hebe ich hervor, wie dem 
Fiirsorgewesen grundsatzlich eine Art der Menschenbetrachtung eignet, 
die in schroffem Widerspruch zur fragmentaristischen Schauensarl steht. 
Damit gesellschaftliche Hille wirkungsvoll sei, ist erforderlich, daB zuvor 
genau ermittelt wird, wo die Selbsthilfe des Einzelnen versagt. Echte 
Fiirsorge ist also aus ihrer Zweckbestimmung heraus gezwungen zu 
erforschen, wie der Stand der Bediirfnisse und der selbstii.ndigen Be
friedigungsmoglichkeiten von Hillswerbern ist. Erfassung der Gesamt
personlichkeit ist hier strenges Gebot. Echte Fiirsorge bringt also not
wendigerweise das Prinzip voller Menschenerfassung zur Geltung neben 
demfragmentaristischen Schauprinzipdergegenwitrtigen Volkswirtschaft. 
Damit erhii.lt die Menschenbetrachtung echter Fiirsorge eine iiber ihre 
urspriingliche Zweckbestimmung hinausreichende allgemeine gesell
schaftliche Mission. Sie wird zur Bannertragerin eines allgemeinen 
Aufbauprinzips menschlicher Gemeinschaft. 

Wien, im Oktober 1931. 
SmGFRIED KRAUS. 
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Einleitung. 

A. Der grundsatzliche Hanptteil. 
Die 'vorliegende Untersuchung hat durch die Eigenart ihres Gegen

standes Beziehungen zu mehr als einem Forschungsgebiete. Ihr Gegen
stand ist der Erscheinungskreis, der mit dem Auftauchen, mit der 
Befriedigung und mit der Nichtbefriedigung menschlicher Bediirfnisse 
gegeben ist. 

Diese Schrift behandelt daher in erster Linie die Fragen nach dem 
allgemeinen Wesen der Bediirfnisse, nach den Vorbedingungen und 
Formen der Befriedigung und nach den Ursachen der Nichtbefriedigung 
der Bediirfnisse. Sie hat in erster Linie die Absicht, eine allgemeine 
Bediirfnislehre zu bieten. Insofern sind ihre Fragestellungen und 
Antworten jenem Wissenschaftsgebiete zugehorig, in dem schon bisher 
allgemeine Bediirfnisprobleme behandelt wurden. Es ist das das sozial
wissenschaftliche Gebiet. Und zwar war es die National6konomie, die 
sich am eingehendsten mit solchen Problemen befaBte. Es braucht 
hier nur an die Untersuchungen v. HERMANNS, ferner an die Be
miihungen der Grenznutzenschule und an die Forschungen ROSCHERS, 
AD. W AGNERS, SCHMOLLERS, BUCHERS u. a. erinnert zu werden. 
So mannigfach ergebnisreich aIle diese Behandlungen waren: gerade eine 
zureichende wissenschaftliche Erfassung des allgemeinen Wesens 'von 
Bediirfnis und Bediirfnisbefriedigung haben sie nicht gebracht. Noch 
immer ist man in dieser Hinsicht im wesentlichen nicht fiber die Fest
stellungen HERMANNS hinaus gekommen. Und diese Feststellungen 
sind im Grunde nur eine Klarlegung dessen, was sich in den popularen 
Begriffen von Bediirfnis und Befriedigung an Inhalt 'vorfindet. 

Auch in den popularen Begriffen von Bediirfnis und Befriedigung 
kommt aber zum Ausdruck, daB diese Erscheinungen nicht bloB als 
eine Summe 'von Empfindungen, von Gedanken, 'von Entschlfissen, 
kurz als eine Summe rein psychischer Vorgange anzusehen sind. DaB 
vielmehr in Bediirfnis und Befriedigung urhaft Verbindungserschei
nungen zwischen Mensch und Umwelt 'vorliegen. Immer ist in Bediirfnis 
und Befriedigung eine Summe von Empfindungen, Gedanken, Hand
lungen erfaBt worden, die sich auf die Umwelt als Behaltnis 'von Be
friedigungsgegenstanden, Befriedigungswiderstanden und Lebensge
fahren beziehen. Darum hat eine allgemeine Bediirfnislehre auch Ent-

Kraus, Bediirfnis und Befriedigung. 1 
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scheidendes fiber die Grundbeziehungen zwischen dem menschlichen 
Individuum und seiner Umwelt auszusagen. Die Art, wie diese Be
ziehungen aufgefaBt werden, bestimmt fundamental die Eigenart der 
gesellschaftswissenschaftlichen Anschauungen. 

Dabei fuBen die bisherigen groBen gesellschaftswissenschaftlichen 
Losungen des Problems Individuum: Umwelt auf eigentiimlichen 
Begriffen der Umwelt. Der christliche Mensch hat seinen irdischen 
Gegenspieler in der "Welt" schlechthin. Die Welt erhalt hier ihren 
Wesensbegriff durch ihren Unterschied 'vom Weltschopfer. Der Gott
heit, dem durch nichts auBer ihr Geschaffenen, steht die Welt gegen
fiber als Bewirktes, Geschaffenes. Eine Frage zweiter Ordnung ist es 
bIos, welche Dinge und Wesen diese Welt bevolkern. Darum kann 
auch der allein lebende, der eremitische Mensch ein befriedigendes 
christliches Dasein fiihren. Auch der Mensch NIETZSCHES kann zu 
einer menschenleeren Umwelt ein fruchtbares Verhaltnis haben. Tiere 
und Baume, Berge und Quellen, Wolken und Winde sind ihm wert
'volle Gegenspieler. Und KARL MARX hat zum Fundament seiner 
materialistischen Geschichtsauffassung die Beziehungen des Menschen 
zu den technischen Produktivkraften gemacht. "Dieselbe Wichtigkeit; 
welche der Bau von Knochenreliquien fiir die Erkenntnis der Organi
sation untergegangener Tiergeschlechter, haben Reliquien von Arbeits
mitteln ffir die Beurteilung untergegangener okonomischer Gesell
schaftsformationen. Nicht was gemacht wird, sondern wie, mit welchen 
Arbeitsmitteln gemacht wird, unterscheidet die okonomischen Epo
chen!." "Mit der Erwerbung neuer Produktivkrafte ... 'verandern 
sich aIle ... gesellschaftlichen Verhaltnisse. Die Handmiihle ergibt 
eine Gesellschaft mit Feudalherren, die Dampfmiihle mit industriellen 
Kapitalisten 2." 

So ist also die christliche, die individualistische und die sozialistisch
marxistische Gesellschaftsauffassung getragen von solchen Begriffen 
der Umweltbeziehungen des Menschen, die es gestatten, auch die 
Umweltbeziehungen des einsam Lebenden einzubeziehen. Wenn ich 
daher in meiner Analyse der Umweltverhaltnisse 'von dem denkbar 
allgemeinsten Umweltbegriffe ausgehe, befinde ich mich in Dberein
stimmung mit einer fruchtbaren Tradition. 

So besteht das Kernstiick dieser Arbeit aus zwei Teilen: 
1. Aus einer Untersuchung fiber das Wesen der Bedurfnisse, 
2. aus einer Untersuchung fiber das typische System von Ma{3-

nahmen, durch welche die Menschen zwecks Bedfirfnisbefriedigung 
Verfugungsgewalt fiber ihre Umwelt erstreben. 

1 MARX: Kapital, 4. Auf I. Bd. I, S.142. 
2 MARX: Das Elend der Philosophie, 2. Aufl., deutsche Ausg. 1892, S.91. 
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Vom Boden dieser Bediirfnislehre aus mochte ich auch die Frage 
klaren, in welchem Sinn und Umfang der Mensch und in welchem 
Sinn und Umfang die Umwelt als Faktoren der gesellschaftlich-ge
schichtlichen Entwicklung aufzufassen sind. Dui.'ch eine eingehende 
Analyse der Grundbegriffe der materialistischen Geschichtsauffassung 
arbeite ich die Gestalt dieses Problems heraus. Die Untersuchung ergibt, 
daB einer der Hauptbegriffe der materialistischen Geschichtsauf
fassung, ihr Begriff der historischen Kausalitat, vorkritisch ist. Ich 
bemerke schon hier in der Einleitung, daB der Charakterzug des Vor
kritischseins nicht ohne wei teres mit dem Charakter des Unrichtigseins 
verwechselt werden darf. Eine nachfolgende kritische Untersuchung 
einer vorkritischen Annahme bestatigt ja oft, "daB der Instinkt das 
Richtige getroffen habe." Ich gebe in der Untersuchung auch einen 
Brief 'von FRIEDRIOH ENGELS aus dessen letzter Lebenszeit wieder, 
in dem der Miturheber der materialistischen Geschichtsauffassung aus
driicklich bestatigt, daB ihm der vorkritische Charakter seines Begriffs 
der historischen Kausalitat aufgegangen seL Er macht es auch ver
standlich, daB die Problemlage, die MARX und er 'vorfanden, einen 
psychischen Zwang ausiibte, das Kausalproblem als solches zu iiber
sehen und sich auf anderes, damals Wichtigstes zu konzentrieren. Hier 
wird eine allgemeine menschliche Erkenntnistragik sichtbar. Erfolg 
geistiger .Arbeit ist abhangig 'von scharfer Konzentration. Man muB 
dafiir mit zeitweiliger Abwendung von anderem Wichtigem bezahlen. 
Alles kommt nun darauf an, ob man noch Gelegenheit hat, auch das 
zunachst zwangsweise trbersehene in den Kreis der Betrachtung zu 
ziehen. 

DaB ich gerade die materialistische Geschichtsauffassung zur Heraus
arbeitung des Problems der historischen Kausalitat beniitze, bedeutet 
nicht, daB sie allein mit einem unkritischen Kausalbegriff arbeitet. Ich 
konnte fiir jenen Zweck viele andere Geschichtsauffassungen heran
ziehen. Wenn ich gerade die materialistische Geschichtsauffassungwahle, 
so geschieht es wegen ihrer hohen wissenschaftlichen Bedeutung, wegen 
der anregenden Kraft ihrer Lehre und auch aus einem personlichen 
Grunde: um meinem Dank fiir die durch sie erfahrene geistige Forderung 
Ausdruck zu geben. 

An die Herausarbeitung des Problems der historischen Kausalitat 
schlieBt sich eine Darlegung seiner Losung 'vom Standpunkte der Be
diirfnislehre. Diese wsung laBt allerdings auch erkennen, daB und 
warum der fundamentale Kausalbegriff der materialistischen Geschichts
auffassung nicht bIos vorkritisch, sondern auch nur teilweise richtig 
ist. Daraus quillt u. a. die Folgerung, daB die Annahme 'von der 
letztlich allein fiihrenden Stellung der okonomischen Produkti'vkrafte 
im GeschichtsprozeB eine Einschrankung erlahren muB. DaB ferner 

1* 
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aIle anderen Geschichtsauffassungen, die ebenfalls vorkritische und nur 
teilweise giiltige Kausalbegrilie 'verwenden, gleich der materialistischen 
Geschichtsauffassung eine Begrenzung (in keinem FaIle eine Verneinung) 
ihres Geltungswertes erfahren miissen. 

Meine Schrift behandelt schlieBlich die Beziehungen der Bediirfnis
lehre zur Lehre von dem Wesen und der Bedeutung von Weltan
schauungen. 

Weltanschauungen zu betrachten ist 'vor aIlem eine Angelegenheit 
der Philosophie. Die Philosophie als Weltanschauungslehre fragt nach 
dem Wahrheitswert der von ihr betrachteten Geistgebilde. Es kann 
daher nicht Sache einer anderen Wissenschaft, in unserem Faile der 
Bediirfnislehre, sein, nun auch noch ihrerseits Weltanschauungen unter 
dem Gesichtspunkte der Wahrheitsfrage zu betrachten. Wenn die 
Bediirfnislehre Weltanschauungen zu untersuchen hat, so kann das 
nur unter einem ihr eigenen Gesichtspunkte geschehen. Ein solcher ist 
in der Frage nach dem daseinskampflichen Sinne 'von Weltanschauungen 
gegeben, in der Frage nach ihrer Bedeutung fiir das menschliche Leben. 

Menschliches Leben ist unter dem hier in Betracht kommenden 
Gesichtspunkte ein Inbegriff 'von Bediirfnissen und Bediirfnisbe
friedigungen. Es sind dabei nicht nur die elementaren Bediirfnisse der 
Lebenserhaltung, sondern auch aIle Bediirfnisse geistig-kultureller Art 
in Betracht zu ziehen. Meine Frage nach dem daseinskampflichen 
Sinne von Weltanschauungen kann daher auch so formuliert werden: 
Was bedeuten Weltanschauungen in den Systemen del· Bedurfnisse und 
der Be,diilrfnisbefriedigungen? 

1st diese Frage vieIleicht nur gegeniiber den Bediirfnissystemen 
hoherer Kulturen moglich? Was haben einfache Menschen, was haben 
Kinder, was haben Natur'volker in ihrer Bediirfnisbefriedigung mit 
Weltanschauungen zu tun? Sieht man aber naher zu, dann erkennt 
man, daB es keinen gesunden Menschen geben kann, der nicht irgend
eine Weltanschauung als Instrument zur Befriedigung seiner Bediirf
nisse besitzt. Und das kommt daher: Selbst die einfachste Bediirfnis
befriedigung, etwa die Erlangung einer Baumfrucht, ist ntii' moglich, 
wenn man gewisse Hindernisse iiberwindet, die trennend zwischen dem 
bediirfenden Menschen und der Baumfrucht sich befinden. Etwa der 
trennende Raum, dann der Baumstamm, die Aste u. a. m. So wird der 
Mensch 'von friih auf gezwungen, zu beachten, daB die Dinge, die er 
braucht, nicht isoliert dastehen, sondern stets im Zusammenhange mit 
anderen Dingen auftreten. Ohne Beachtung dieser Dingzusammenhange 
gibt es keine Bediirfnisbefriedigung. Solche Dingzusammenhange, WElnn 
sie einigermaBen den Charakter der Geschlossenheit an sich tragen, 
nennt schon die Sprache friiher Kulturstufen: Welt. Dieser Name wird 
auch 'von uns nicht nur fiir das groBe Universum gebraucht, sondern 
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ebenso fUr kleinere Dingzusammenhange. So spricht man heute 'Von 
der Welt des Kindes, 'Von der Welt des Rauses, so sagt FAUST 'Von seiner 
Studierstube mit Bitterkeit: Das ist Deine Welt. Man darf feststellen: 
Welt ist auch £iii' den primiti'VSten Menschen sein ganzer Lebenskreis, 
sein ganzer Interessenkreis. Ja, das ist die eigentlichste Welt jedes 
Menschen. Und 'von diesem seinem Lebenski'eis eine Vorstellung zu 
haben, eine Anschauung, mithin eine "Weltanschauung" zu besitzen, 
ist keine Lu::msangelegenheit, keine Angelegenheit bloBer MuBestunden. 
Es ist elementarste Lebensnotwendigkeit. Der Mensch bnn Bediirfnisse 
einfachster und hoohster Art nur dann befriedigen, er kann Lebens
gemmen nur dann abwehren, wenn er eine zureichende Weltanschauung 
besitzt. Wenn das aber so ist, dann hat die Bediirfnislehre auch die 
Aufgabe, die Funktion der Weltanschauung im Kreise von Bediirfnis 
und Bediirfnisbefriedigung in grundsatzlicher Art zu behandeln. 

lch glaube, daB bereits das hier Gesagte zeigt, daB meine Behandlung 
'von Weltanschauungen mit irgendwelchem Pragmatismus nichts zu 
tun hat. Denn gerade die fUr diesen charakteristische Vermengung von 
daseinskampflicher und philosophischer Betrachtungsweise lehne ich aufs 
schai'fste abo W 0 ich einmal eine Weltanschauungsfrage auch noch 
unter dem Gesichtspunkte des Wahrheitswertes betrachte (z. B. in dem 
Kapitel iiber die existenziale Erfassung der Befriedigungsobjekte und 
die Realitat der AuBenwelt), da sind beide Betrachtungsweisen reinlich 
geschieden. 

Man kOnnte den Inhalt dieser Einleitung durch ein einfaches geo
metrisches Gebilde, durch einen Kreis, 'verdeutliche:p.. 1m Zentrum des 
Kreises befindet sich der bedilrfende Mensch. Das ihn umgebende Kreis
feld ist seine Umwelt. Indem ich seine Bedilrfnisse und seine Be
miihungen um Befriedigung erforsche, erforsche ich damit notwendiger
weise zugleich den Menschen als aktives Zentrum, als kausalen Faktor, 
im Zusammenwirken mit dar Umwelt und ferner als kontemplatives, als 
sckauendes Zentrum, dem die Welt als Objekt der Beschauung, als Objekt 
der Urteilsbildung gegeniibersteht. 

B. Der Anbang. 
Diese Schrift enthalt auBer dem bisher besprochenen grundsatzlichen 

Rauptteil noch einen Ankang. Dieser umfaBt eine Sammlung 'von 
Skizzen sozialhistorischer und sozialpolitischer Natur. lch betone aus
driicklich, um MiBverstandnissen 'vorzubeugen, daB es sich um Skizzen 
handelt. Um erste Niederschriften 'von Gedanken, die noch sehr der 
Durcharbeitung bedmen. Wahrend ich fUr den grundsatzlichen Teil 
die Anlegung strenger MaBstabe erbitte, mochte ich den Anhang anders 
aufgefaBt wissen: als einen Versuch farbiger Konkretisierung mancher 
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Ergebnisse des grundsatzlichen Teils. Um auch den Anhang aus dem 
Stadium des Apergus und des Essays auf die Hohe vollgiiltiger wissen
schaftlicher Untersuchung zu bringen, um ihm also neben seinem illu
strativen Zweck auch einen anerkannten Selbstzweck zu verleihen, wird 
es noch vieler Bemiihungen bediirfen. 

I. Vom allgemeinen Wesen des Bediirfnisses. 
Der mit der Tatsache eines Bediirfnisses gegebene Erscheinungskreis 

sondert sich sichtlich in zwei typische Teile: Die Setzung und die Auf
hebung des Bediirfnisses. Die Aufhebung kann wieder doppelter Art 
sein: Entweder bedeutet sie Befriedigung oder bloBes Abklingen des 
unbefriedigt gebliebenen Bediirfnisses. Setzung und Aufhebung des 
Bediirfnisses sind schon fiir die vorwissenschaftliche Erfahrung qualitativ 
verschiedene Erlebnisse und zwar in der unmittelbaren Erfassung, vor 
alIer Reflexion. 

Was zunachst das gesetzte Bediirfnis angeht, so sind in demselben 
schon bei grober Betrachtung zwei Bestandteile unterscheidbar, durch 
Abstraktion zu isolieren: erstens die generelle Tatsache des Bediirfnisses, 
zweitens das Objekt des Bediirfnisses (als BewuBtseinsinhalt). 

Das Bediirfnis ist also kein einfacher unzerlegbarer BewuBtseins
inhalt, sondern ein Komplex von mindestens zwei Teilinhalten. iller 
entsteht die weitere Frage nach der generellen Art der Beziehung 
zwischen diesen Teilinhalten. Denn nur dadurch, daB zwischen beiden 
besondere Relationen bestehen, die als bediirfnismaBige sich von allen 
andersartigen (z. B. logischen) Relationen generell unterscheiden, sondern 
sie sich als ein verhaltnismaBig Selbstandiges aus allen ubrigen inhalt
lichen Verknupfungen aus. 

Denke man etwa, ein Kind trete in ein Zimmer und sahe auf dem 
Tische eine brennende Zigarre liegen. Hierdurch wird es an den Vater, 
der haufig Zigarren raucht, erinnert. Und damit ist eine Assoziation 
zwischen den Vorstellungen "Vater" und "Zigarre" gegeben. Diese 
rein etinnerungsmaBige Aneinanderreihung der Voi."stellungen kann zu 
einer ausdriicklich logischen Beziehung werden, wenn das Kind sich 
fragt, warum denn die Zigarre auf dem Tische liege und wenn es sich 
dies durch ein Vergessen des Vaters erklart, den seelischen Zustand des 
Vaters als den Grund der jetzigen Lage der Zigarre bezeichnet. Beide 
Inhalte sind dem Kinde gegeben und es verknupft sie zu logischer 
Einheit. Nun aber, aus kindlicher Neugier, nehme das Kind die Zigarre 
in die Hand. Und da bemerke es zu seinem Erstaunen, daB das Brennen 
jener nur eine Illusion gewesen, hervorgerufen durch ein Stuck auf
geklebtes, feurig leuchtendes Papier und daB die Zigarre uberhaupt 
nicht auS Tabakblattern, sondern aus Schokolade bestehe. Mit einem 
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Male ist in dem Kinde ein Bediirfnis nach dies em GenuBmittel 'Vor
handen. Ein Begehren nach ihm, ein Drang es zu besitzen, ist entstanden. 
Dieser Drang, dieses Begehren ist das Neue, das zum BewuBtsein dieses 
Inhaltes (Schokolade) hinzutritt. Die Beziehung zwischen beiden In
halten ist aber eine ganz andere als in dem vorigen Falle, wo es sich um 
eine erinnerungsma.Bige bzw. logische handelte. Es sei zunachst da'Von 
abgesehen, daB das erlebende Subjekt, das sich in dem 'Vorigen Falle 
als tiber den 'Von ihm in Beziehung zu setzenden Inhalten (Vater, Zigarre) 
stehend erfuhr, nunmem in einem der Inhalte (Begehren) sich findet 
und weiB, sich mit diesem als seinem Begehren wie das Ding mit seiner 
Eigenschaft 'Verkniipft erfahrt. Das Interessante ist hier 'Vor allem, daB 
man es mit einem psychologischen Phiinomen der Richtung zu tun hat. 

Richtung ist zunii.chst eine Raumerscheinung, ein rein geometrisches 
Phanomen, das durch die Tatsache der raumlichen Dimensionen gesetzt 
ist. Es gewinnt aber auch physikalische Bedeutung in der Erscheinung 
der physikalischen Bewegung. Wenn nun das Begehren hier als psycho
logisches Richtungsphanomen bezeichnet wurde, so geschah es, weil 
es in der Tat manche den raumlichen Richtungsphanomenen verwandte 
Momente aufweist. Es sind die Momente des Hinausweisens iiber sich, 
der Spannung, des Dranges. 1m Begehren eines Objektes erlebt man ein 
macht'Voll auf eine Erscheinung au.Berhalb seiner sich richtendes Pha
nomen. Indem dieses aber genauer als psychologisches Richtungs
phanomen bezeichnet wurde, ist schon angedeutet, daB der Raum
begriff der Richtung hier nur als Hilfsbegriff dienen kann. 

Die Beziehung zwischen dem Begehren und seinem Objekt ware nun 
noch genauer zu untersuchen. Ehe dies aber geschehen kann, muB 
eim~s moglichen Einwandes gedacht werden, der den grundsatzlich 
allgemeingiiltigen Charakter einer solchen Untersuchung in Frage stellen 
wiirde. Es konnte namlich scheinen, als ob eine solche Untersuchung 
nUi.' 'Vom Standpunkte einer bestimmten psychologischen Schule aus 
unternommen werden konnte. Soferne es eben Psychologen gibt, die 
das Phanomen des Begehrens (Willensphanomen) iiberhaupt nicht als 
ein Phanomen sui generis anerkennen, die es als einen nur besonders 
gearteten Vorstellungskomplex (also Komplex der objekti'Ven Elemente 
des BewuBtseins) hinstellen. Demnach das Begemen, das sich auf ein 
Objekt richtet, nicht ein der Art nach 'Von diesem (als BewuBtseinsinhalt) 
Unterschiedenes ware. 

Das Letztere mag nun zutreffen oder nicht. Wichtig ist hier: wenn 
auch das Phanomen des Begehrens als ein eigenai.'tiges Vorstellungs
phanomen zu erklaren vei."sucht wii.'d: daB es ein Phiinomen des Begehrens 
gibt, wird allseits anerkannt. Begehren wird aber stets als ein Rich
tungsphanomen erfahren. Und es ist auah allseits zugegeben, daB sich 
in ihm ein Di."ang, eine Spannung kundtue. Wenn diese auch als Muskel-, 
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Ha.ut-, Gelenkempfindungen usw. erkliirt werden. Hier aber soll nicht 
n~ch dem "eigentlichen letzten Wesen" des Begehi.'ens und der Vor
stellung gefragt werden. Es geniige zunachst, ihr~ Verschiedenheit 
als Erscheinungen festzustellen, sodann aber nach der Funktion dieser 
Erscheinungen innerhalb des Bediirfnisses zu fragen und sie dieser 
Funktion gemaB zu definieren. Die funktionale Verschiedenheit und 
demnach die Unersetzlichkeit eines dieser Elemente in dieser Funktion, 
in dieser Bedeutung oder Leistung fUr die Existenz des Ganzen, des 
konki."eten Bediirfnisses, ist es, die hier zunachst bedeutungsvoll ist. 
Mag man zu anderen Zwecken noch hinter jene Ei."scheinungen zuriick
zugehen versuchen und mag es sogar gelingen, ihre wesentliche Identitat 
zu beweisen: ihre funktionale Differenziertheit wird dadurch nicht auf
gehoben. 

Es handelt sich demnach (in Fortsetzung des bereits oben iiber das 
Bediirlnis Gesagten) um die Bestimmung der bisher schon gefundenen 
Tatsachen innerhalb eines Bediirfnisses, des Begehrens und des Be
gehrensobjektes (als BewuBtseinsinhalt) in ihrer funktionalen Bedeutung 
im Ganzen des Bediirfnisses. 

Gesetzt der Fall, ich sei in einer Wildnis, ohne Hilfsmittel, ohne. 
Kenntnis der Beschaffenheit ihrer etwaigen pflanzlichen und tierischen 
Inhaltstiicke. Ich habe Hunger. Ich begehre nach Nahrung. GewiB, 
dieses Begehren ist nicht ohne Objekt. In der Erinnerung leben mit die 
Nahrungsmittel friiherer Tage, da ich mich im Bereiche der Zivilisation 
befand, auf. Aber ich sehe ein; daB es nutzlos sei, an jene zu denken. 
Die sind in der Wildnis nicht zu haben. Nun suche ich mich in dieser 
selbst zu orientieren, suche nach etwaigen eBbaren Pflanzen oder Tieren. 
Aber zunachst ohne Erfolg. Mein Hunger besteht in wachsender Kraft 
weiter. HeiB und unruhig flackert das Nahrungsbediirfnis. Aber es 
flackert, das heiBt, es ist auf kein bestimmtes Objekt dauernd gerichtet. 
Vorstellungen moglicher Nahrungsmittel kommen, 'Vereinigen sich mit 
dam Begehren, aber bald werden sie wieder abgeschiittelt. Sie bedeuten 
keine Vorstellungen hier moglicher Nahrungsmittel. So bleibt das Be
gehren, nur fur kurze Interv-alle darin unterbrochen, in Vagheit, Unbe
stimmtheit, Ungestaltetheit bestehen. 

Was aber geht in jenen kurzen Interv-allen, da das Begehren mit den 
Objekt'Vorstellungen 'Vereinigt ist, mit dem Begehren 'Vor ~ Steht das 
vage Begehren einfach neben der Objektvorstellung im BewuBtsein wie 
andere Vorstellungen, z. B. die meines Anzuges, meiner Korperglieder 
oder dergleichen ~ Nein! So gleiohgiiltig und zufallig stehen die beiden 
nioht nebeneinander. Wie 'Vorhin auseinandergesetzt, ist das Begehr~n 
auf jene Vorstellung, als ihr Objekt, geriohtet. Dadurch aber - und 
das ist die Tatsaohe, die die" beiden Inhalte zu einem neuen Ganzen 
macht - erfahrt das Begehren eine Veranderung: es geht aus dem 
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Zustande der Vagheit, Unbestimmtheit, Ungeformtheit in den der 
Bestimmtheit, Gestaltetheit, Geformtheit fiber. Die Vorstellung wird 
zum Formbestandteil des Begehrens, mit dem dieses als seinem Wesen 
nach formloser Stoff vereinigt ist. 

Das konkrete Bediirfnis, so weit es bisher analysiert wurde, ist 
also nur dadurch moglich, daB ein seiner Natur nach vages Begehren 
durch eine Vorstellung seine Formung erhiilt. Die Funktion des 
Begehrens im Ganzen des Bediirlnisses ist also die, des sen Stoff zu 
sein. Die Funktion der Vorstellung, jenem Stoffe Bestimmtheit, 
Formung zu verleihen. Durch diese ihre verschiedene Funktion ist 
ihre Verschiedenheit und jeweilig, d. h. im selben Bediirfnisse, ihre 
gegenseitige Unauswechselbarkeit, gegenseitige Unvertretbarkeit, mit
hin ihre Notwendigkeit fUr die Existenz des Ganzen, des Bediirfnisses, 
gegeben. Sie machen ein Bolches erst moglich, sind die Bedingungen fiir 
seine Setzung. 

Sofern aber das Begehren ein Richtungsphanomen ist, ergibt sich 
eine weitere Folge. Eine Linie hat zu ihren beiden Endpunkten ver
schiedene Beziehungen. Zu dem einen eine negative: ich kann mir eine 
Linie nur vergegenwartigen, indem ich sie in Wirklichkeit oder bloB in 
Gedanken von einem bestimmten Punkte aus oder weg ziehe. Damit 
aber ziehe ich sie zu einem bestimmten Punkt, den ich schon vorher 
fixierte, sie eilt ihm zu, sie nahert sich ihm: sie steht zu diesem Punkte 
in positiver Beziehung. Bei einem rein geometrischen Gebilde, der 
Linie, ist es natiirlich eine Sache der Willkiir, welcher Punkt zum Aus
gangspunkt und welcher zum Endpunkt, zum negativen und zum po
sitiven Pol, gewahlt wird. Und somit ist auch die Frage nach der Vertei. 
lung der negativen und derpositivenPolfunktion unentschieden. Anders 
bei einer wirksamen Energie. Die Wirkungsrichtung einer solchen ist 
genau fixiert und damit die Verteilung derPolaritat eindeutigbestimmt. 
Und so auch beim Begehren. Auch bei diesem ist, weil es sich um ein 
eindeutig fixiertes Richtungsphanomen handelt, die Tatsache der ein
deutig bestimmten Doppelpoligkeit gegeben. 

Bisher haben wir nur den positiven Begehrenspol betrachtet und 
es zeigte sich, daB dieser durch das Objekt, auf das er gerichtet ist, 
geformt wird. Aber auch am negativen Begehrenspol trifft man auf 
dieselbe Erscheinung. Es gibt keinen negativen Begehrenspol, der nicht 
ebenfalls auf ein Objekt (natiirlich im negativen Sinne) sich bezoge: 
womit die Erscheinung der negativen Polformung des Begehrens gesetzt 
ist. Das vollendete Begehren - das allerdings noch nicht das vollendete 
Bediirfnis ist - ist also ein doppelpolig geformtes. 

Und nun wieder ein Beispiel. Nicht fiir ein vollendetes Bediirfnis 
- dessen Beschaffenheit ist noch nicht £estgestellt - sondern fUr ein 
doppelpoliges Begehren, das ich aus einem vollendeten Bediirfnis allein 
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heraushebe. Man bnn verschiedene Vorstellungen: ein Haus, ein Herd
feuer darin, Treppe darin, Tor an seiner AuBenseite, einen Platz vor 
fum, in gleichgiiltiger Zusammensetzung an sich 'voi."iiber ziehen lassen. 
Oder man kann diese Vorstellungen in gew:isse logische Beziehungen 
setzen, z. B. als Bestandteile der Gesamt'vorstellung "Heimwesen" er
kennen. Nun denke man, daB das Herdfeuer im Hause seiner ihm 
angewiesenen Lokalitat entwachse, im ganzen Hause um sich greife: 
Warum laBt dies den BewuBtseinszustand nicht ebenso sich andern, 
wie z. B. die Tatsache, daB die blaue Farbe, die bisher nur an ein
zelnen Stellen sich fand, im ganzen Hause um sich greift, sofern 
dieses gleichmaBigen Anstrich durch jene Farbe erfahrt. D. h., warum 
beschrankt sich jene Anderung nicht wie diese letztere auf eine Anderung 
im Inhalte der Vorstellungen und laBt die generelle Art ihres Zusammen
hanges als eines assoziativen, bzw. logischen, unberiihrt weiter be
stehen 1 Weil im ersten Falle ein Begemen entsteht, sich vor Feuers
gefahr zu retten. Das Begehren bekommt zum negati'ven Formelement 
das brennende Haus, zum positi'ven z. B. den freien Platz 'vor dem 
Hause. Weil aber, be'vor man zum Platz gelangt, Treppe und Tor zu 
passieren sind, dies aber in einem brennenden Hause manchmal keine 
leichte Sache ist, kOnnen Zweigbegehren mit den entsprechenden Pol
formungen entstehen: z. B. I. Zimmer (neg. Form.) - Treppe (pos. 
Form.); II. Treppe (neg. Form.)-Tor (pos.Form.); III. Tor (neg. Form.) 
- freier Platz (pos. Form.). Mit der Befriedigung des letzten Zweig
begehrens ist das Gesamtbegehren befriedigt, dessen Formelemente die 
Vorstellungen "brennendes Haus" und "freier Platz" sind. 

Erst durch das Begemen also kommen jene Vorstellungen - frUher 
einander gleichgiiltig oder in bloB logischem Zusa.mmenhange - in einen 
neuen sinnvollen Zusa.mmenhang. Indem das Begehren je 'von einer 
Vorstellung weg und einer anderen zu gerichtet ist, werden sie zu seinen 
negativen und positi'ven Formelementen. 

In der Tatsa.che dieser Formbarkeit des Begehrens dui."ch die Vor
stellung offenbart sich aber noch ein weiterer fundamentaler Umstand: 
namlich die urhafte Verbindung von Begehrens- und Vorstellungsfahig
keit. Alles Begemen ist von vornherein mit Vorstellungs- bzw. Wahr
nehmungs- und elementarer Denkfahigkeit verkniipft, weil sonst die 
Formung des Begehrens durch Vorstellungen unmoglich ware. Der 
"Stoff" des Bediirfnisses ist also nicht reines Begehren, sondern die 
Komplexerscheinung Begehren-Wahrnehmungsfahigkeit. 

Mit dieser Analyse des Begehrens ist aber die allgemeine Analyse 
des Bediirfnisses noch nicht vollendet. Dieses enthalt noch anqere 
Elemente und andere elementare Beziehungen. Versuche man es, das 
Bediirfnis sich lediglich als doppelpolig geformtes Begehren vorzufiihren. 
Es bedeutet Wegstreben von und Hinstreben zu bestimmten vorstellungs-
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maBigen Inhalten. Mit solchem Streben sind aber gleichzeitig, ihm 
eigentiimlich verwebt, andere unausmerzbare Tatsachen gesetzt: die 
Tatsache des Lust- und die des Unlustgefiihles. Wenn man es versucht, 
diese Gefiihle aus dem Elementarbediirfnisse zu beseitigen, dann zerstort 
man dieses damit. So lange ein Elementarbediirfnis 'vorhanden ist haben 
die Gefiihle der Lust und der Unlust die Bedeutung, das Begehren als 
ein in bestimmter Weise sinn'volles Erleben enahren zu lassen. Begehren 
ist nicht nur ein Wegstreben 'von einem vorstellungsmaBigen Inhalte 
schlechthin, sondern gleichzeitig ein Wegstreben von einem schmerz
lichen, bedriickenden, unlustvoll betonten Inhalte. Und es ist nicht nur 
ein Hinstreben zu einem gewissen vorstellungsmaBigen Inhalte schlecht
hin, sondern gleichzeitig auch ein Hinstreben zu einem positi'v, lustvoll 
betonten Vorstellungsinhalte. 

Es ist hier ein gewisses Analogon zur Kategorie der Kausalitat 
gegeben, die den Zusammenhang der Erfahrungstatsachen hinsichtlich 
ihrer Setzung innerhalb des Zeit'verlaufes regiert. Man begreift, man 
'versteht hier eine Erscheinung, wenn man sie im Zusammenhang mit 
a.nderen Erscheinungen zu bringen vermag, die ihre Ursachen heiBen. 
1st man hierzu nicht imstande, dann ist diese Erscheinung unbegreiflich, 
unverstandlich, ratselhaft. Unser Verstand steht dannhier still undfalls 
sich die ganze Erscheinungswelt dieser Kategorie nicht fiigensoIlte, dann 
ware una die ganze Welt in dieser Bedeutung sinnlos. Innerhalb der 
psychischen Erscheinung des elementaren Bediirfnisses kommt dem 
Lustgefiihl und dem Unlustgefiihl ebenfalls eine 8innverleihende Be
deutung, wenn auch anderer Art, zu und in dieser sinn'vei"leihenden 
Funktion sind diese Gefiihle durch die anderen Funktionen des Be
gehrens und der Vorstellungen unersetzbar. Auf die Unersetzlichkeit 
griindet sich die Selbstandigkeit dieser Gefiihlsfunktion. Das muB noch 
ein wenig naher erlautert werden. Sicher festgelegt und allgemein 
wissenachaftlich anerkannt ist die Existenz 'von Unlustgefiihlen. Hin
sichtlich der Lustgefiihle jedoch gibt es Theorien, welche behaupten, 
daB aIle Lust eigentlich nul" negativer Natur sei: es sei der Zustand 
welcher eintrete, wenn eine Unlust eben 'verschwunden ist. Demnach 
ware Lust zu definieren als Unlustlosigkeit (siehe die geistgeschichtliche 
Linie 'von ANTISTHENES bis SCHOPENHAUER). 

Die entscheidende Instanz gegen solche Auffassung ist meines Er
achtens die Tatsache, daB es zwei Arten 'von Unlustaufhebung gibt. 
Nur eine 'von diesen zeigt sich der genannten Auffassung einigermaBen 
angepaBt, wahrend die andere Art ihr durchaus widerspricht. Der der 
ersteren entsprechende Fall ist gegeben, wenn die Befriedigung eines 
bestehenden Bediirfnisses so lange ausbleibt, daB es durch Vordrangen 
anderer Bediirfnisse verschwindet. Ein damit 'verwandter Fall ist ge
geben, wenn das Bediirfnis wegen anscheinender Aussichtslosigkeit der 



12 Vom allgemeinen Wesen des Bediirfnisses. 

Befriedigung zerstoi.'t wird. Ein Beispiel hierfiir: Kummer um 
einen Toten, an dessen Nichtwiederkehr man unwillkiirlich zunachst 
nicht zu glauben vermag. In diesen Fallen verschwindet in der 
Tat das Bediirfnis allmahlich, ohne daB etwas anderes zuriickbliebe 
als ein relativ unlustfreier Zustand. Es kann zwar vorkommen, daB 
solchem Verschwinden unbefriedigter Bediirfnisse lustartige Gefiihle der 
"Erleichterung", des "Aufatmens", "Befreitseins", des "Wie-neu
geboren-seins" u. dgl. folgen. Aber wenn man naher zusieht so handelt 
es sich dabei urn Lustgefiihle, die nicht den eben verschwundenen Be
diirfnissen angehorten oder durch dasselbe erzeugt wurden, sondern urn 
Lustgefiihle, die zwei anderen Quellen entstammen. Einmal solchen 
Bediirfnissen, die erst jetzt wieder, nachdem die fraglichen unbefriedigten 
Bediirfnisse verschwunden sind, hervortreten und befriedigt werden 
konnen. Sodann solchen Bediirfnissen, die direkt auf die Aufhebung des 
"Kummers" als einer unlustvollen Tatsache gerichtet sind und deren 
Befriedigung mit del' Beseitigung des Kummers gesetzt ist. Die Auf-. 
hebung der unbefriedigten Bediirfnisse, wenn sie iiberhaupt erfolgt, ist 
demnach wirklich ein bloUes Auszittern des Schmerzes, ein Vbergang 
aus Unlust direkt in Unlustlosigkeit, d. h. in relative Gleichgiiltigkeit: 
Die Aufhebung befriedigter Bediirfnisse ist nun auch ein Vbergang zu 
solcher relativer Indifferenz, aber ein Vbergang durch einen Zustand der 
Befriedigung, d. h. der Lust, der Freude, des Jubels. 

Bei Befriedigung del' Bediirfnisse erfolgt ihre Auflosung. Und zwar 
in der Weise, daB in dem MaBe als die Befriedigung eintritt, Unlustgefiihl 
und negativer Begehrenspol in ihrer unmittelbaren bisherigen Konkret
heit aufgehoben werden und in dies em Sinne verschwinden. Damit wird 
aber der positive Begehrenspol und das mit ihm verwebte Lustgefiihl 
freigesetzt und auch sie miissen, da sie nur im Ganzen des Bediirfnisses 
Existenzmoglichkeit besitzen, nun, da ihre Rolle ausgespielt ist, ver
schwinden. In dies em Augenblicke der Auflosung wird also das Lust
gefiihl frei, d. h. auBerhalb der organischen Verbindung mit den nega
tiven Begehrenspol und dem zugeordneten Unlustgefiihl fUr sich allein 
bewuBt, fiir sich allein erfaBt und dies sind die Augenblicke der Be
friedigung. Die alte Klage aber, daB der Schmerz sehr lange dauern 
konne, die Freude aber bald verschwindet, ist unter solchem Gesichts
punkte erstrecht begreiflich. Schmerz, das bedeutet die Existenz eines Be
diirfnisses. Ein solches wird unter Umstanden iiberhaupt nie befriedigt 
oder es wird befriedigt, aber vielleicht erst nach sehr langer Wartezeit. So 
kannein bestimmter Schmerz, ein bestimmter KummerdurchsganzeLeben 
eines Menschen andauern. Die Freude, die Lust im Zustande der Befriedi
gung jedoch sind Zerfallsprodukte, Triimmer untergehender Bediirfnisse. 

Das Begehren ist jedoch nicht nur auf bestimmte vorstellungs
maBige Inhalte gerichtet und es ist nicht nur mit Gefiihlen der Lust 
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und der Unlust verkniipft. Es hat noch eine andere Beziehung und 
zwar ist das seine iiberragend wichtigste. Es ist seine Beziehung zum 
Ichfaktor. Alles Begehren wird erlebt als Fun1.'tion eines Subjektes, 
eines lchs. Das lch findet und W'eiB sich in seinen Begehren W'ie in 
einem 'von ihm ausstromenden lnhalte. 

Der Ausdruck "lch" ist vieldeutig. Es ist daher 'vom Standpunkt 
der Bediirfnislehre aus geboten, sich diese verschiedenen Bedeutungen 
klar zu machen. Dabei faUt auf, daB jeder dieser lchbegriffe 'von einem 
ihn erganzenden Nichtichbegriffe begleitet ist. 

"lch" bedeutet gewohnlich die Erscheinung eines menschlichen 
Leibes zusammen mit jenen seelischen Tatsachen, die als mit dem 
Leben dieses Leibes irgendwie verkniipft angesehen werden: also der 
Mensch als psychophysische Organisation. Als Nichtich, als Umwelt, 
wird dann alles bezeichnet, W'as diesen Menschen im Raume umgibt, 
innerhalb dessen der menschliche Leib sich befindet. Diese UmW'elt 
kann zunachst eine gewisse Gruppe von Formelementen der Bediirfnisse, 
gewisse Gruppen 'von "VorsteHungen", fUr sich in Anspruch nehmen. 
Denn vor aHem die ill Raum gegebene Welt ist diejenige, welche der 
Mensch als vor sich hingestellt 'vorfindet. 

Trifft dies aber zu, dann darf es keine raumliche Erscheinung geben, 
die davon ausgenommen ware und damit nicht unter dem Begriff der 
ill Raum gegebenen Umwelt fiele. Damit ist gesagt, daB auch unser 
eigener Leib, eben als ein im Raum sich vor uns Hinstellendes oder 
Vorgestelltes, zur UmW'elt gezahlt werden muB. Der praktische 
Mensch wird gewohnlich bei dem ersten Begriff der Umwelt, der den 
eigenen Leib noch ausschlieBt, verbleiben. Obwohl auch er dazu gelangen 
kann, jene ErW'eiterung des Begriffes vorzunehmen: z. B. wenn er 'von 
der Welt und auch 'von dem eigenen Leibe "erlost" sein will, wenn ihm 
der eigene Leib zur "Last" wird, die er 'von "sich" abschiitteln mochte. 
Aber unter theoretischen Gesichtspunkten ist es 'von'vornhereinzulassig, 
auch den Leib in den Begriff der im Raum befindlichen, 'vorsteHungs
maBigen Welt aufzunehmen. Das lch ware hier eigentlich auf das 
"Seelische", auf die "geistige" Personlichkeit beschrankt. 

Doch auch dabei kann nicht stehen geblieben werden. Man scheidet 
gewohnlich 'vom Reiche der sinnlich wahrnehmbaren Wirklichkeit die 
Welt der Erinnerung. So weit diese vorsteliungsmaBige Bestandteile 
(zunachst raumlichem Charakters) enthalt, miissen diese dem Begriff 
der UmW'elt zugeteilt W'erden. Denn auch die ill Raum gegebene wirk
liche Welt gibt sich uns nur dadurch kund, daB sie sich uns vorstellt. 
Wir wissen 'von ihr nur als 'von einer vorgestellten. Freilich tragt sie 
den Charakter der "Wirklichkeit" im Gegensatz zu den Erinnerungs
'vorstellungen. Aber dies andert nichts an der Tatsache, daB sie Vor
stellung ist gleich diesen letzteren. Und iibrigens nehmen die Er-
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innerungs'VorstelIungen im Traume den Charakter der Wirklichkeit nil" 
der ihnen erst beim Erwachen entschwindet. Auch im wachen Zustande 
konnen die Erinnerungs'VorstelIungen diesen Wirklichkeitscharakter an
nehmen (Illusion, HalIuzination u. dgl.), wie dies auch GOETHE bezeugt: 
"Was ich besitze, seh ich wie im Weiten und Was 'Verschwand, wird mir 
zu Wirklichkeiten." 

Die Begriffe lch und Umwelt werden durch Abstraktion aus dem 
Gesamtweltinhalte gewonnen und erganzen demnach einander. Dort, 
wo das Reich der Umwelt beginnt, endigt das Reich des lch und um
gekehrt. Und sofern die Erinnerungs'VorstelIungen auch Vorstellungen 
sind eignet ihnen derselbe Charakter des Nichtich, des nicht zum 
Menschenich Geharigen. 

Fiigen wir - wie wir wohl miissen - zu den Vorstellungen des 
Gesichts- und des Tastsinnes noch die Gehors-, Geruchs- und Ge
schmacks'VorstelIungen hinzu - sie tragen aIle den Charakter 'Von 
Formelementen des Bediirfnisses - so erhalten wir einen Umweltbegriff 
eigener Art. Er umfaBt aIle 'VorstelIungsmaBigen BewuBtseinselemente, 
mithin aIle Formelemente des Bediirfnisses. Und Nichtumwelt, d. h. aber 
zum lch gehorig, ware das, was sonst noch im Bediirfnisse 'Vorhanden 
ist, niimlich das Begehrens- oder Willenselement und das Gefiihlselement 
der Lust und der Unlust. 

Doch auch dieser lchbegriff kann nicht der letzte sein. Immer noch 
unterscheidet sich das begehrende und fiihlende lch 'Von seinem Fiihlen 
und Begehren. Wenn wir es beschreiben wollen, so konnen wir nur 
sagen: es ist auf der einen Seite das Lebendigste und Wirklichste, 'Von 
dem wir wissen und es ist auf der "anderen Seite die am schwersten 
beschreibbare Ei:scheinung unseres Lebens. Was wir auch erleben 
mogen an Gefiihlen, an Strebungen, an Vorstellungen und Gedanken: 
alles hat die scharfste Beziehung zu dies em schwer Beschreibbaren. 
Wir sagen nicht: "Es denkt, es fiihlt", sondern "lch denke, ich fiihle." 
Unter der Fiille der Erscheinungen, die unser Erleben ausmachen, tritt 
dieses lch als das gemeirisame Zentrum auf, auf das alles Erleben sich 
bezieht. Darum kann man dieses letzte lch 'Von dem anderen lch
formen, die bisher hier besprochen wurden, unterscheiden, indem man 
es als das innerste, zentralste Ich, als den Ichkern unserer Existenz 
bezeichnet. Nun weiB ich freilich, daB es Ichtheorien gibt, die die 
wirkliche Existenz eines solchen Ichkerns leugnen. Diese Theorien 
wollen unser Erlebnis eines Zentralich auf mannigfache Weise als Vor
stellungs-, Gefiihls- und Willensinhalte erklaren, ableiten. Aber was 
niemand bestreitet, weil es die Voraussetzung auch dieser negativen Icp
theorien ist, das ist das Vorhandensein unseres Icherlebens, also das Vor
handenseineinerunmittelbarempirischenzentralen Icherscheinung. Mag 
es vielleicht einmal gelingen (obwohl mir das ausgeschlossen erscheint) 
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dieses zentrale Icherlebnis als nicht-urspriinglich zu erweisen: das 
Ichphiinomen kann auch dann niemand leugnen. Und darauf kommt 
es einer Bediirfnislehre vor allem an. So darf die Bediirfnislehre, als 
eine Theorie des unmittelbaren Erlebens, das zentrale Ichphanomen 
nicht auJ3er Acht lassen. 

Zusammenfassend ist hier also zu sagen: Bedurfnis ist ein psychisches 
System, ein geordneter Zusammenhang seelischer Funktionen. 1m Be
diirfnis sind Wollen, Fiihlen, Denken und zentrales IchbewuBtsein in 
gesetzmaBiger Weise zu einem sinnvoll gegliederten Erlebnisganzen 
'Vereinigt. Die folgenden Kapitel werden das Gesagte noch in mancher 
sehr wichtigen Richtung weiter fiihren 1. 

TI. Die elementaren Vorbedingungen der 
Bediirfnisbefriedigung. 

a) Die Entlaltung des Bediirfnistrigers zum selbstindigen 
Befriedigungserwirker. 

I. 
Wenn die im vorigen Kapitel dargestellte Bediirfniserscheinung die 

Elementarerscheinung des Seelenlebens ist, dann erhebt sich die Frage: 
Wie ist auf der Grundlage dieses Phanomens jene geistige Entwicklung 
moglich, auf die in der Einleitung als die Voraussetzung selbstandiger 
Bediirfnisbefriedigung hingedeutet wurde 1 Wie kommt es yom elemen
taren BediirfnisbewuBtsein zum entfalteten, mannigfaltig gearteten, 
geistig-seelischen BewuBtsein des selbstandig gewordenen Bediirfnis
tragers mit seinen Befriedigungsplanen und Befriedigungsverwirk
lichungen 1 

Es gibt ja nicht nur im Kindheitsstadium, sondern auch unter den 
jugendlichen Wesen der Pubertatszeit und bei Menschen, die als Er
w'achsene vor ganzlich neue Lebens1agen gestellt werden, genug Tat
sachen, die zeigen, wie hilflos der Mensch ist, der bloB als Bediirfnis
subjekt einem Befriedigungsgegenstand gegeniibersteht. Er ist in seinem 
eigenen Urteil, in seinem eigenen Empfinden durch eine uniiberbriick
bare Kluft von dem Objekt getrennt, er weiB keinen Weg zur "Ober
briickung der Kluft. Er kann nur begehrend, sehnsiichtig das Objekt 
anstarren. 

1 Es ist wohl schon hier klar, daB mit dieser AnalY8e deB Bedur/ni8868 
auch ein eigentumlich68 Prinzip in die Betrachtung seeIischer Erscheinungen 
eingefiihrt ist, na.m1ich ein rein 8ozialwiB8en8chaftliche8. tlDer das Verh.ii.ltnis 
dieser Betrachtungsweise, zu den anderen Betrachtungsweisen, die von anderen 
Standpunkten aus geiibt werden, besonders vom naturwissenschaftlichen und 
phil080phischen Standpunkte aus, wird in einem anderen Zusammenhange zu 
sprechen sein. 
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Es gibt nur eine Moglichkeit aus dieser lebensgefahrlichen Lage 
herauszukommen: Das elementare Bedfufnis, die Grundgestalt des be
wuBten Lebens, muB umgeformt werden. Diese Umformung hat ihre 
eigenen Gesetze, die zu allen Zeit en und bei jedem Menschen wirksam 
sind. Die Vorgange lassen sich am besten verdeutlichen, Wenn man das 
elementare Bediirfnis in einem raumlichen Symbol darstellt und die 
Umformungen als Veranderungen dieses Symbols kenntlich macht. Ich 
dad an die Ausfiihrungen des vorigen Kapitels erinnern: Grundelement 
des Bediirlnisses ist das typische Richtungsphanomen, das (zunachst 
ungeformte) Begehren. Es sei gestattet dieses Phanomen durch folgendes 
Symbol darzustellen: 

Dieses Begehren erhalt an seinen beiden Polen Formungen: Es ist 
dann Wegstreben von etwas Bestimmtem weg zu etwas Bestimmtem 
hin. Die durch die Polformungen bedingten Veranderungen des elemen
taren Begehrens verdeutlicht die folgende Figur: 

C) C) 
Begehren ist aber nicht nur das Begehren nach etwas, hat nicht nur 
Beziehungen zu gewissen Vorstellungen, sondern es wird auch erlebt 
als Funktion eines Subjektes, eines Ich. Diese Tatsache verdeutliche 
ich an unserem Symbol durch einen kleinen Kreis in der Mitte der 
Figur: 

C)- o -C) 
Und schlieBlich deute ich die Lust- und Unlustimpragniertheit des 
Bediirfnisses durch Schraffierung an: 

o 

Die zurErlangung von Vediigungsgewalt iiber Umweltobjekte 
erforderliche geistige Leistung ist ja die der Planbildung. Alle 
geistigen Einzelleistungen sind als Glieder der Gesamtleistung "Be
friedigungsplan" aufzufassen. Wie kommt es auf Grundlage des elemep.
taren Bediirfnisses zur Planbildung? Die primitivste Plangestaltung 
liegt schon im elementaren Bediirfnisse vorgebildet: Es ist der logisch
teleologische Zusammenhang der Vorstellung am negativen Begehrens-
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pol mit der am positiven Pol befindlichen VorsteIlung. Von dem Not
stand, den die NegativvorsteIlung darsteIlt, will man fort zu dem Be
friedigungszustand, den die PositivvorsteIlung andeutet. In der fi'iih
infantilen Lage gibt es nur diesen primitiven Plan. Der Selbstandige, 
der sich nicht mehr darauf verlassen kann, daB andere fiir ihn planvoIl 
denken, muB diesen primitiven Plan ausbauen, durch Zwischenglieder, 
durch VorsteIlungen der Hemmnisse, die zwischen dem Notstand und 
seiner Behebung liegen und durch VorsteIlungen uber Mittel und Wege, 
die zur "Oberwindung der Hemmnisse erforderlich und verfiigbar sind. 
Nehme ich wieder das raumliche Symbol des Bediirfnisses 

o 

zu Hille, urn diese geistigen Einbauten zu verdeutlichen, dann ge
winne ich dieses Bild: 

eXXXFFZRXX) 
Statt bloB zweier VorsteIlungen habe ich also jetzt eine Vielzahl von 
VorsteIlungen, die untereinander einen logischen und teleologischen 
Zusammenhang bilden. Aber dieser Bildung eines aus einem solchen 
Vorstellungs- oder Begriffszusammenhange bestehenden Planes steIlen 
sich Hemmnisse aus der Natur des elementaren Bediirfnisses selbst in 
den Weg. Denn dieser neue logisch-teleologische Zusammenhang ist ein 
Konkurrent des elementaren Begehrenszusammenhanges der Negativ
und der Positi'V'VorsteIlung. Diese Konkurrenz muB beseitigt werden, 
dadurch, daB man den primitiven Begehrenszusammenhang beseitigt. 
Das ist ein Vorgang, der unzahlige Male im Leben jedes Einzelnen 
erforderlich ist. Dieser Vorgang wird gemeint, wenn man davon 
spricht, daB man, um klar zu denken, jeden Affekt beseitigen musse, 
daB aIle Aufgeregtheit, jede Sentimentalitat dem klaren Schauen und 
Planen feindlich sei. Dieser Vorgang der Affektbeseitigung hat nun 
wieder verschiedene Stufen und Formen. Jedes elementare Bediirfnis 
ist in seiner negativen Halfte die Erscheinung des Wegstrebens, d. h. der 
seelischen Flucht und Angst und in seiner positiven Halfte die Er
scheinung des Hinstrebens, d . h. des Sehnens, der lustvoIlen Gier. Angst 
und Gier sind also zu beseitigen. (Und nach etwa erfolgter Befriedigung 
auch noch die Befriedigungsfreude insoweit als diese die Tendenz hat, 
KlarheitsbewuBtsein zu hemmen und dadurch zu einer Gefahr weiterer 
Bediirfnisbefriedigung, weiteren planvollen Verhaltens zu werden.) 

Wie aber ist die Form dieser Beseitigung 1 Eine davon ist die von 
FREUD beschriebene Verdrangung. Diese bildet in der Tat eine seelische 

Kraus, Bediirfnls und Befriedigung. 2 
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Erkrankungsgefahr. 1m Normalfall verdi'angt man aber seine Mfekte 
nicht, sondern man behalt sie, aber nur so, daB man sie verwandelt. 
Der wichtigste Akt dieser Verwandlung ist die Hemmung, d. h. ist die 
Aufhebung des Stromungscharakters von Begehren und Fiihlen, ist 
"Stauung". Der gestaute Affekt ist aber nicht mehr der Uraffekt. 
Gestauter Mfekt ist f6rmlich in einen anderen Aggregatzustand iiber
gefiihrter Mfekt. Der Ubergang zu diesem ist ein seelisches Gegenbild 
etwa des Uberganges vom gasffumigen zum feurig-fliissigen Zustand 
eines Metalles. Gestauter Mfekt ist das, was man seelische Energie 
nennt. Und zwar zunachst potentielle, zur Verwerlung bereitgestellte 
Energie. Aber seelische Energie ist nicht physikalische. Diese wird ja 
aufgefaBt als eine Erscheinung, die nach ihr innewohnenden Gesetzen 
aus dem potentiellen in den kinetischen, arbeitleistenden Zustand iiber
geht. Die seelische Energie dagegen wird stets erlebt als Funktion eines 
tiber ihr stehenden Tragers, Befehlshabers. Sie wird erlebt als Funk
tion eines "lch". Und so ergibt sich als weiteres Erfordernis der Ent
wicklung eines zur Plangestaltung sich aufschwingenden Bediirfnis: 
tragers, neben dem Begehren und Fiihlen auch dieses Ichzentrum aus 
seinem elementaren Bediir!niszusammenhang herauszureifJen. Am w'Uc:Q.
tigsten wird dieses HerausreiBen erlebt in jeder .Art der Askese. Be
sonders der groBe Asket ist ja nicht Verdranger von Begehren, Fiihlen 
und lchbewuBtsein, sondern er ist ein groBer Verwandler dieses Be
wuBtseins. Er zerst6rt sein elementares Bediirfnis und steigt auf als 
energiebewehrtes hoheres, erh6htes lch. Aber allerdings: er beniitzt 
dieses groBe Verwandeln und Aufsteigen von Begehren, Fiihlen und lch 
nicht als Mittel des zweckmaBigen logisch-teleologischen Ausbaues des 
elementaren Befriedigungsplanes. Er zerst6rt vielmehr auch, so weit es 
geht, diesen Plan selbst. Er verneint, so weit es geht, diese auf Er
langung von Umweltobjekten (Nahrungsobjekte, Sexualpartner usw.) 
gerichteten Befriedigungsplane. 

Ich mochte die ganze Entwicklung vom unselbstandigen bloBen Be
diirfnis-lch zum lch, das seine Bediirfnisbefriedigung durch selbstandige 
geistige Tatigkeit vorbereitet, zusammenfassend symbolisch darstellen. 
Dem elementaren Bediirfnis 

C»E 0 ~() 

entreiBt sich das bisher in diesem Angstgiergebilde eingeklemmte zentrale 
lch und stellt sich tiber dieses Gebilde: 

o 



Die Entfaltung des Bediirfnistragers zum selbstandigen Befriedigungserwirker. 19 

Es nimnit aber dabei auch die Begehrens- und Fiihlenselemente mit 
und verwandelt sie in potentielle seelische Energie: 

o 
I ~> §:<I 

o ;: :: ;: :: :: ;: :: :: :: 0 

und es beniitzt nun in dieser freien, souveranen, "iiberlegenen" Stellung 
seine potentielle Energie zum logisch-teleologischen Ausbau des elemen
taren Befriedigungsplanes: 

der nunmehr ein rein logisches bzw. teleologisches Gebilde darstellt. 
Der Ausbau des Befriedigungsplanes geschieht aber noch in anderer 

Richtung, die auch wieder durch die hatten Notwendigkeiten der Ziel
erreichung bedingt ist. Die Zielerreichung ist erst dann seitens des 
Befriedigungsichs vollkommen gewahrleistet, wenn dieses bei seiner 
Plangestaltung moglichst sachlich vorgeht, d. h. wenn es sich bemiiht, das 
zu erreichende Objekt und die zu dessen Erreichung erforderHchen 
Mittel und Wege rein in wem empirischen Ansichsein zu erfassen. 
Diese "objektive" Erfassung wiirde aber gestort, wenn man wahrend der 
Zeit, in der sie erfolgt, stets daran denken wiirde, daB sie ffir die Be
diirfnisbefriedigung wichtig ist. Die Riicksicht auf diese Befriedigung 
verlangt, daB man wahrend der Plangestaltung die Gedanken an das 
"Fiirmichsein" oder "Gegenmichsein" der Objekte so lange ausschaltet 
als diese Gedanken geeignet sind, dieErfassung des .empirischenAnsich
seins der Objekte zu gefahrden1. 

II. 
Die Transformation des Affektes in Energie muB aufrecht erhalten 

werden nicht nur so lange, bis der Plan verfertigt ist, sondern daruber 
hinaus noch so lange, bis dieser Plan verwirklicht wurde, bzw. seine 

1 Der einfachste "Wilde" folgt bei seiner Nahrungsgewinnung diesem Gebot. 
Mit den letzten Feststellungen ist aber schon der Ubergang in ein anderes Gebiet 
der Betrachtung angebalmt. War in diesem Kapitel davon die Rede, wie das 
Elementarbediirfnis umgeformt, mithin der Mensch als Bediirfender umgewandelt 
werden miiBte, damit er zur selbstandigen Bediirfnisbefriedigung tauglich werde, 
so deutet der Hinweis auf die Notwendigkeit sachlicher Betrachtung der Umwelt
objekte schon an, daB eine weitere Voraussetzung der Bediirfnisbefriedigung neben 
der Ichorganisierung eine eigentiimliche geistige Erfassung der Umwelt ist. Dar
iiber handeln mehrere folgende Kapitel. 

2* 
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Unverwirklichbarkeit festgestellt ist. Aus dieser Einsicht ergiebt sich, 
daB es nicht bloB geniigt, in einem einzigen Akte den Affekt in Energie 
zu verwandeln, sondern daB noch eine ganze Reihe von Sicherungs
maBnahmen getroffen werden miissen. Diese MaBnahmen sollen die 
drohende Ruckverwandlung von Energie in Affekt verhindel'n. Diese 
Drohung der Riickverwandlung ist deshalb immer gegeben, weil die im 
Befriedigungsplane vereinigten Vorstellungen in ihrer Eigenschaft als 
Vorstellungen latente Formelemente von Bediirfnissen sind, auch wenn 
sie jetzt aktuell nur als Glieder der logisch-teleologisch verkniipften 
Plankette funktionieren. Immer ist es moglich, daB eine Vorstellung 
Formelement eines Begehren wird oder ein in Energie vel'wandeltes 
Begehren in seine Urgestalt zuriicklockt. Urn das zu verhindern ist die 
Einordnung der Vorstellungen in einen Vernunftzusammenhang, wie ihn 
der Befriedigungsplan vorstellt, nicht ausreichend. Der Verlockungs
eigenschaft der Vorstellungen kommt namlich die VerfUhrbarkeit der 
geballten Energie entgegen. Wie der Affekt, wie das Begehren verlangt 
auch del' gestaute Affekt, die potentielle psychische Energie nach 
Formung. Diesel' Formdl'ang muB befriedigt werden. Aber nicht in 
der elementaren Weise der Vorstellungsformung, denn diese entspricht 
der primitiven Affektstufe. Eine andere Formkraft muB wirksam werden. 
Diese Kraft ist j enes zentrale I ch, dessen HerausreiBung aus dem elemen
tal'en Bediirfnis vorhin geschildert wurde. Das dem elementaren Be
diirfnis sich entringende lch nimmt bei seinem Aufschwung auch Be
gehren und Fiihlen mit und nun kann dieses Begehren und FUhlen durch 
das lch auch geformt werden und dadurch dem Formdrange dieser 
Elemente auch Geniige geschehen. Das lch ist, Wenn irgend etwas, ein 
Faktor, dessen Hauptcharakterzug Einheit ist. Und so geschieht denn 
auch die Formung des gestauten Begehl'ens in der Weise, daB das lch 
fum seinen Einheitscharakter aufpragt. Oder genauer: Energie muB 
den ihr schon eigenen Einheitscharakter festhalten. Denn das Heraus
reiBen des Affektes aus dem elementaren Bediirfnis war ja schon nicht 
allein dutch die Affektstauung moglich, sondern erforderte gleichzeitig 
auch die Formung dieses gestauten Affektes von seiten des zentralen lchs. 

Wie im Gebiete der Vorstellungen eine Konkurrenz zwischen Begeh
renszusammenhang und logisch-teleologischem Zusammenhang besteht, 
so besteht gegeniiber dem gestauten Affekt eine Konkurrenz zwischen 
formungswilligen Vorstellungen und formungswilligem zentralen lch. 
Die harten Notwendigkeiten richtiger Planung und zweckentsprechender 
Planverwirklichung el'zwingen eine Beendigung dieser Konkurrenzen 
durch Bevorzugung je eines der Konkurriel'enden. Die erstere Kon
kurrenz muB entschieden werden (wie schon im ersten Abschnitt dieses 
~pitels gezeigt wurde) zugunsten des logisch-teleologischen Zusammen
hanges. Die zweite Konkurrenz muB entschieden werden zugunsten der 
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zentralen Ich-Formung des gestauten Affektes. Sind diese MaBnahrnen 
gelungen, dann erwirbt del' Mensch erst jene inn ere Haltung und jene 
innere und auBere Distanzierung zu seiner UmW'elt, die eine der wich
tigsten Voraussetzungen fUr den Erfolg der Befriedigungsplanung und 
Befriedigungsverwirklichung ist. 

b) Die geistige Erfassung der Befriedigungsobjekte als Voraussetzung 
der Bediirfnisbefriedigung. 

1. Die qualitati've Edassung der Befriedigungsobjekte 
und der Grundbegriff der Eignung. 

Nicht die sinnliche und begriffliche Erkenntnis del' Existenz und der 
Beschaffenheit eines Objektes an sich macht es schon zum Objekt eines 
Bediirfnisses, zu einem Befriedigungsmittel. Dazu bedarf es vielmehr 
noch eines eigentiimlichen geistigen AIdes. Dieser Akt besteht in der 
Feststellung, daB eine sinnvolle Beziehung zwischen Bediirfnis und 
Objekt besteht. Diese Beziehung driickt der Begriff "Eignung" aus. 
Befriedigungsmittel ist nur jenes Objekt, das als geeignet erscheint, 
irgendein Bediirfnis zu beftiedigen. So kann man auch sagen: Der 
Grundbegriff der Gegenstandserkenntnis im sozialen Lebenskreise ist 
nicht der des Seins schlechthin, sondern der des Geeignetseins. 

Der geistige Akt der Eignungserklarung hat aber mannigfache andere 
geistige Akte zu'r Vorbedingung, die natiirlich im Leben schlechthin 
voIlzogen W'erden, ohne daB man sich dariibel' Rechenschaft gibt. 
Solche Rechenschaftslegung ist aber Aufgabe einer Bediirfnislehre. 

AIle diese geistigen Akte, diese Voraussetzungen der Eignungs
el'klarung, betreffen das empirische A,nsichsein des Objektes. 1st dieses 
Objekt ein leibhaftel' UmweItgegenstand, etW'a eine Baumfrucht oder 
ein Stiick Wild, dann ist festzustellen: 

1. die Wesenheit des Gegenstandes, seine dinghafte Beschaffenheit, 
seine Fal'be, seine Form, sein Aufbau; 

2. die Existenzform des Gegenstandes: bedeutet die Vorstellung, 
die vor mir auftaucht, nur eine Erinnerungsvorstellung oder ist sie die 
Wahrnehmung der leibhaften Anwesenheit des Gegenstandes 1 Aus 
Berichten 'von Hungernden weiB man, daB die Bilder von Nahrungs
mitteln oft mit halluzinatorischer Kraft vor ihnen auftauchen und das 
reale Vorhandensein 'von Nahrungsmitteln vortauschen. Ergibt Nach
priifung den halluzinatorischen oder den illusionaren Charakter dieser 
Vorstellungen, dann wird die Eignungserklarung zuriickgezogen 1 ; 

1 Mit dieser Darlegung ist hier noeh nieht Stellung genommen ZUlll erkenntnis
theoretisehen Problem der Realitat der AuBenwelt. Ob und wie das vom Stand
punkt der Bediirfnislehre aus gesehehen kann, wird in einem anderen Kapitel 
gezeigt werden. 
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3. der kausale Cha.ra.kter des Objektes, seine Art Einwirkungen a.us
zuiiben und fremde Einwirkungen (unter Entfaltung 'Von Widerstand) 
zu erleiden; 

4. die Eigentiimlichkeit der Objekte, die ich die transexistenziale 
nenne. Sie griindet sich auf die Erlahrung 'Von Geburt und Too, 'Von 
Entstehen und Vergehen. Im. Lichte dieser Auffa.ssung erscheint alles 
tatsiichlicke Sein me ein Zwisckenstadium 'Von Noch-Nicht-Sein und 
Nicht-Mehr-Sein. Im. Bediirfnisbefriedigungskreise schwingt diese Auf
fassung beiBetrachtung hochgewerteter Erscheinungen (geliebtei' Mensch, 
geliebtes Besitztum) mit 1. "Oberall da, W'o es sich um Bediirfniase handelt, 
die auf langdauernde Befriedigung zielen, werden Objekte, die in jeder 
sonstigen Hinaicht ala geeignet erscheinen, dennoch schlie.Blich als unge
eignet 'Verworfen werden, W'enn sie fUr langdauernde Befriedigung keine 
Gewahr zu geben scheinen. Besonders in der Freundschaft, in der Liebe, 
in der Arbeitskameradschaft, in der politischen Kameradschaft, in der 
Weltanschauungsgemeinschaft wird sich das oft zeigen. "Oberallda alao" 
wo man gewohnlich a.la Befriedigungsbringer dauernde Partner WUnscht; 

5. die Eigentiimlichkeit der Verbindungen, in denen das Objekt zu 
anderen Objekten tatsachlich steht. Da. kommen wieder raumliche; 
kausale und soziale Verkniipfungen in Betra.cht. Ein an sich geeignetes 
Raus etwa kann ungeeignet werden, durch seine raumliche Verbindung 
mit unerwiinschten Na.chbarwohnstatten, durch ungiinstige klimatische 
La.ge, durch storende Eigentumsrechte Dritter. 

Der Vorga.ng der Formung des an sich formlosen Begehrens, den ich 
in dem Ka.pitel iiber das Wesen des Bediirfnisses beschrieben habe, ist 
also ein sehr komplexer und unter Umatanden auch ein zeitlich aus
gedehnter Vorgang. 

Es gibt nun eine Art von Fallen, in denen die Polformung und die 
Befciedigung zeitlich ungetrennt ineinander 'Verlaufen. Diese Sachlage 
ist etwa bei dem ganz jungen, kiirzlich geborenem Kinde 'Vorhanden. 
Bei ihm wird man W'ohl nur 'Von einem Punkte aus eine deutliche Vor
stellung 'Von UmW'eltobjekten 'Voraussetzen diirfen: 'Vom Nahrungs
bediirfnia aus. Und zwar ist es im W'esentlichen keine Gesichts- sondern 
eine kombinierte Tast-, Geruchs- und Geschmackawahrnehmung. Der 
Saugling macht sie, wenn er mit dem Munde die 'Volle Mutterbrust OOer 
den Milchsa.uger einer gefiillten Milchflasche erfa.Bt. Wahrend er diese 
wahrnimmt stromt ihm bald auch schon das Befriedigungsmittel, die 
Milch, in den Kfuper hiniiber. 

1 Aueh diese transexis'tenzia.le Betrachtungsweise ist bier nur ala naive S1)eI
lungnabme in der Lebenspraxis, aber nieht ala wissenschaftlieh-philosophisehe 
Stellungnahme gemeint. Sie ist allerdings philosophlsch und soziologisch ungemein 
wiOhtig und darum,wird in einem anderen Kapitet dieser Arbeit dariiber ausfiihr
lieher noch gehandelt werden. 
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Die Ka.tegorie dieser FaIle bildet den tibergang zu jenen Fallen, in 
denen die Formung des Begehrenspoles durch eine deutliche Vorstellung 
des geeigneten Befriedigungsobjektes zusammenfallt mit der Befriedigung 
selbst. Die FaIle sind gegeben bei den kontemplativen oder geistigen 
Bediirfnissen aIler Art. Deren Eigenart besteht ja darin, daB sie nicht 
auf Verliigungsgewalt liber leibhafte Dinge, sondem auf Verfiigungs
gewalt liber Dingbilder im. weitesten Sinne gerichtet sind. Der wissen
schaftliche Forscher, del' nach dem Anblick 'von NaturschOnheit Be
gehrende, der kiinstlerisch Produkti've, sie aIle wollen in dieser ihrer 
Einstellung nicht Gewalt liber die Dinge als solche, sondem nur iiber 
deren Bilder gewinnen. Beim. kontempla.tiv eingestellten Menschen sind 
Bilderfassung und Befriedigung identisch - Bilderfassung ist fiir ihn 
Befriedigung. 

Es ist nun wichtig zu beachten, daB kontempIa.ti've Einstellung zu 
den Umweltobjekten a,uch bei der Befriedigung a.Iler jener Bediirfnisse 
in gewissem Umfa,nge 'vorha.nden ist, die letztlich Verfiigungsgewalt 
liber leibhafte Objekte selbst erstreben. Jeder Verfiigungsgewalt liber 
leibhafte Dinge (Nahrungsmittel usw.) muB Verfiigungsgewalt liber 
die Bilder dieser Dinge, also geistige Verfiigungsgewalt liber sie voraus
gehen. 

Die Eignungserklarung gegenliber dem Umweltobjekte ist die For
mulierung eines weiteren Elements dieser geistigen Verfiigungsgewalt. 
Hat man diese Gewalt erlangt, dann erfolgt ein weiterer geistiger Akt: 
Er erweitei.'t da.s erla.ngte Bild des Befriedigungsgegenstandes zum Bilde 
erlangter Verfiigungsgewalt liber des sen leibhafte Existenz. Der Mensch 
zeichnet die erstrebte Befriedigung, ehe sie wirklich eingetreten, in 
einem Wunschbild ein. 

Nun wird aber im. Regelfall dieses Wunschbild nicht sofort 'ver
wirklicht werden. Es bedarf besonderer Veranstaltungen, um die 
ReaJisierung des Wunschbildes herbeizufiihi'en. Diese Veranstaltungen 
mUssen jedoch zweckmaBig sein, kein Haufe unsinniger, witter MaB
nahmen. Da.s heiBt, der Verwirklichung des Wunschbildes, der Er
la.ngung der Befriedigung, muB ein wohlliberlegter Befriedigungsplan, 
also' eine weitere geistige Leistung 'vorausgehen. Ein Teil dieser geistigen 
Leistung besteht, wenn das zu erlangende Objekt ein bereits 'vor
handenes, nicht etwa erst durch Produktion zu schaffendes, ist, in einer 
weiteren Veranderung der geistigen Gestalt des Objektes: Es wird zum 
realen GegenspieZer. 

1st der Beftiedigungsgegenstand ein Tier oder ein Mensch, dann 
gewiIint das Objekt ohne wei teres den Charakter des Gegenspielers und 
zwar um so mehr, je eigenwilliger es ist. Und auch jene Objekte, die 
sich zwischen dem Bediirfenden und seinen Gegenspieler befinden, ge
winnen ein groBeres oder geringeres MaB an Gegenspielerhaftigkeit, 
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bzw. an Mitspielerhaftigkeit. Mitspieler oder Gegenspieler, je nachdem, 
ob sie als Helfer des Bediirfenden oder als Helfer seines Gegenspielers 
auftreten. Abel' auch Wenn das Befriedigungsobjekt wedel' Mensch noch 
Tier ist, vermag es Gegenspieler-Charakter zu erwerben. Das geschieht 
bis zur animistischen Verwandiung del' Objekte im Bediirfniskreise des 
primitiven Menschen und des Kindes. Es geschieht in del' Welt del' 
Dichtung (Tannhausers Elisabeth: "Dich, teure Halle, griiB' ich" u. a.). 
Und es geschieht in del' Welt des Erwachsenen unseres Kulturkreises 
stets in gewissem MaB, wenn es auch nul' in besonderen Affektfiillen 
bis zu animistischen Steigerungen kommt (z. B. wiitendes Wegschieudern 
eines Tisches, an den man sich gestoBen). 

2. Die existenziale Erfassung del' Befriedigungsobjekte 
und die Realitiit del' AuBenweit. 

Die Grundiage der Umweltanschauung jedes Menschen als Be
diirfnissubjektes ist das Erlebnis, daB die eigene Existenz, 'VOl' allem 
die eigene Ieibliche Existenz, 'Von del' Verfiigungsgewalt iiber andere 
leibhafte Objekte in del' mannigfachsten Weise abhangig ist. Man 
erlebt, daB man 'Von Gegenstanden abhangig ist, die man gebrauchen 
und 'Von anderen, die man verbrauchen kann, leibhaftig zu 'Verzehren 
vermag, in den eigenen Leib durch Atmen, Trinken und Kauen iiber
fUhren kann. Und man erlebt, daB man im umgekehrten Sinne 'Von 
Gegenstanden und Gegnern abhangig ist, die unsere eigene Existenz 
mit Vernichtung bedrohen odeI' doch in ihre Verfiigungsgewalt bringen 
wollen. Es ist gar nicht anders moglich, als daB der Mensch, dem diese 
Existenzwichtigkeit der Umweit jeden Tag sich iiberwaltigend auf
drangt, sehr friih zur Auffassung gelangt, daB diese Umwelt unabhiingig 
von dem W ol1en, Denken und Wahrnehmen des einzelnen Menschen 
existien. 

Bringt nun den Europaer sein Lebensweg mit der neuzeitlichen 
europaischen Philosophie zusammen, so erfahrt er unter anderem: 
daB es wichtige Richtungen in dieser Philosophie gibt, die das Vor
handensein einer 'Vom menschlichen BewuBtsein unabhangig existieren
den AuBenw'elt, wenn auch nicht leugnen, so doch als ein unlosbares 
Problem hinstellen. Das gewisseste fUr den Lebenspraktiker wird 
unbeweisbare Hypothese fUr starke, zuweilen herrschende Stromungen 
in del' europaischen Erkenntnistheorie. Fiir andere Stromungen wird 
dieses Problem sogar seines Charakters als echtes Problem entkleidet 
und nur noch als ein Scheinproblem behandelt. Demnach als eine nicht 
nul' unbeantwortbare, sondern sogar als eine unsteHbare, weil unver
niinftige Frage. DasheiBtalso: fUrdieseRichtungenist die Welt nul' Vor
steHung, nul' Empfindung. Wir wissen von del' Welt nur als 'Von einem 
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Vorstellungskomplex. Zu gIa.uben, dieser Vorstellungskomplex sei eine 
Welt von Dingen, die existiert, auch wenn wir sie nicht wahrnehmen, 
ist hochstens als Hypothese berechtigt. Nicht nur Philosophen von 
Fach, wie fuNS V AlIDNGER, WILHELM SCHUPPE, die Marburger 
Neukantianer, sondem auch namhafte Naturforscher wirken hier auf 
die philosophische Urteilsbildung der Zeit und ziehen viele in ihren 
Bann. So steht man heute vor der Tatsache, daB das BewuBtsein vieler 
Gebildeter hinsichtlich des AuBenweltproblems ein gespaltenes ist: 
sie denken als Lebenspraktiker radikal anders wie als Philosophen. 
So haben sie eine doppelte Buchfiihrung in bezug auf eine Grund
frage der Weltauffassung. 

Gegeniiber dieser Sachlage erhebt sich gerade 'vom Standpunkt 
einer Bediirfnislehre die Frage: MuB auch dieser Bruch in der europa.
ischen Seele einfach hingenommen werden 1 1st es nicht vielleicht gerade 
vom neuen Standpunkte einer solchen Lehre aus geboten, die Sachlage 
emeut unter ihrem Gesichtspunkte zu priifen 1 

Die neuzeitliche europa.ische Erkenntnistheorie ist erwachsen im 
Zusammenhange mit der wissenschaftlichen Gesamtentwicklung der 
Neuzeit. Sie bedeutet, psychologisch betrachtet, die Stellungnahme des 
wissenschaftlichen Menschen der Neuzeit zu den groBen Grundfragen 
nach dem Geltungswert der menschlichen Erkenntnis. Ihre groBen 
Vertreter waren fast immer auch groBe wissenschaftliche Spezial
forscher wie DESCARTES, LEIBNIZ, HUME, KANT, AUGUST COMTE, 
JOHN ST. MILL, ERNST MACH u. a. Will man daher 'vom Standpunkt 
einer Bediirlnislehre aus erkenntnistheoretische Stellungnahmen 'vet
stehen, dann muB man 'vorher versuchen, wissenschaftliche Stellung
nahmen iiberhaupt aus den Voraussetzungen des Systemes mensch
licher Bediirfnisse und Bediirfnisbefriedigungen zu begreifen. 

Von diesen Voraussetzungen her ist es aber klar, daB es wissen
schaftliche Stellungnahme nicht erst seit Entstehung selbsta.ndiger 
Wissenschaft gibt. Meine Untersoohungen in der 'vorliegenden Arbeit 
iiber die Organisierung des Bediirfnissubjektes zum selbsta.ndigen 
Befriedigungserwirker und iiber die geistige Erfassung der Befriedigungs
objekte als Voraussetzungen der Bediirfnisbefriedigung zeigen, daB 
wissenschaftliche Stellungnahme-iiberall 'vorhanden ist, wo es selb
sta.ndige Bediirfnisbefriedigung gibt. Bevor man ein Objekt leibhaft 
erfassen kann, muB man es geistig "erfassen", bevor die Hand es er
greifen kann, miissen Augen und Him es "ergreifen", ehe es Verfiigungs
gewalt iiber die Objekte in ihrer Leibhaftigkeit gibt, mu13 es Verfiigungs
gewalt iiber die Bilder dieser Objekte, iiber diese Objekte als "Vor
stellungen" geben. So ist wissenschaftliche, geistige Einstellung, die auf 
sachliche Beschreibung 'Von Objekten ausgeht, die notwendige Voraus
setzung jeder Bediirfnisbefriedigung durch Umweltobjekte. Aus der 
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Entfaltung dieser wissenschaftlichen Ureinstellung auch primitivster 
Lebenspraktiker entsteht dann die verselbstandigte Wissenschaft durch 
einen EntwicklungsprozefJ, dessen Stufengang ich vom Standpunkt der 
Bediirlnislehre aus schematisch hier andeuten will. 

Schon jene eben besprochene Ichorganisierung und geistige Be
arbeitung der Umwelt schafft innerhalb des 'Von starkstem daseins
kampflichen Larm durchtobten Bediirlniskreises Oasen relativer Fried
lichkeit. Es herrscht in diesen Oasen die relative Ruhe des Kriegs
beratungsraumes gegenfiber dem aufgeregten Donnern der Feldschlacht. 
Man ringt in diesen Oasen nicht unmittelbar mit allen Kraften um Ver
fiigungsgewalt fiber leibhafte Objekte, sondern nur mit geistigen Kraften 
um die richtigen Plane zUi: Erlangung dieser Objekte. Dieser bloB en 
Mittelbarkeit des Strebens nach den leibhaften Objekten im Stadium 
des Planfassens entspricht aber auch eine M ilderung des Abhiingigkeits
gefuhles gegenfiber dies en Objekten und eine Minderung des Realitiits
eindruckes, den sie machen. Umgekehrt erhebt sich immer starker das 
BewuBtsein der Abhangigkeit der Existenz dieser Objekte 'Von unserer 
Geisteskraft und damit steigert sich das BewuBtsein von der Realitat 
unserer eigenen geistigen Existenz. Das alles begibt sich schondort; 
wo es noch keine verselbstandigte Wissenschaft gibt (verselbstandigte 
Wissenschaft, als Ausdruck eines selbstandig gewordenen Bediirfnisses 
nach Erkenntnis, einer selbstandig gewordenen Freude an der Er
kenntnis um ihrer selbst willen). 

W 0 solches Bediirfnis, solche Freude aber einmal wach geworden 
sind, da geht die Entwicklung weiter. Wie alles Bestehende den Drang 
hat, sich selbst in starkster Intensitat zu "setzen", so auch das Er
kenntnisbediirfnis. Es wird im gegebenen Augenblick aIle Kraft des 
Menschen an sich ziehen. Und so entwickelt sich die Tendenz, die 
der geistigen Konzentration hinderliche Bedachtnahme auf konkurrie
rende andere Bediirfnisse auszulOschen wahrend der Zeit der Konzen
tration auf das Erkenntnisbediirfnis. So werden die Bediirfnisse nach 
Verfiigungsgewalt fiber leibhafte Dinge ausgelOscht, damit sie bei 
der Verfolgung der Ziele der reinen Erkenntnisbediirfnisse nicht 
storen. Auch dies bedeutet nur eine Fortsetzung der Tendenz, die 
schon bei jenem Planeschmieden zu Tage tritt, das der Erreichung 
leibhafter Gfiter gilt. 

Aber auch im Bereiche des verselbstandigten Erkenntnisbediirf
nisses selbst kommt es zu eigenartigen Entwicklungserscheinungen. 
Sie aIle zielen auf Ausloschung von Sti:irendem hin. Schon bei dem 
unselbstandigen Erkenntnisbediirfnis, das im Dienste der gewohnlichen 
Bediirfnisbefriedigung steht, erleidet das Bild des zu erlangenden Ob
jektes wahrend seiner geistigen Erfassung eine erhebliche Anderung. 
Der auf eine Jagdbeute losstiirzende Jager erblickt das Jagdtier in 
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voller Gegenspielerhaftigkeit und empfindet auch sich selbst als ent
flammten Gegenspieler des Tieres. Wahrend des Bedenkens des Jagd
planes, wahrend der Jagdvorbereitung erblickt aber der Jager das Bild 
des Tieres in seinem Vorstellungsvermogen nur in abgeschwiichter Gegen
spielerhaftigkeit, eben a.ls "Bild" und nicht als unmittelbar zu er
greifende "Wirklichkeit". Und ebenso empfindet er sich selbst nur 
in abgeschwa.chtem MaBe als Gegenspieler des Tieres. 

Von diesem Punkte aus giht es drei verschiedene Entwicklungs
moglichkeiten. Die erste ist die gewohnliche des Jagers, der vom 
Stadium der denkenden Vorbereitung zum Endstadium der Ausiibung 
der Jagd iibergeht. Die zweite ist die des Jagers, der durch irgend
welche Umstande (Gefangensetzung, Erki'ankung und sonstige Be
hinderung) an der Durchfiihrung der Befriedigung seiner Jagdbediirf
nisse gehindert wird. In einem solchen Menschen erhalten die Bilder des 
Jagdtieres oft eine eigentiimliche Funktion: Ihre Gegenspielerhaftigkeit 
wird durch das Vorstellungs'Vermogen so weit als moglich gesteigert, 
so sehr, daB das Bild einigermaBen zur illusion wirklicher Jagddurch
fiihrung 'Verhelfen kann. Das Bild wird zum Hilfsmittel 'Von Jagd
phantasien, die einigermaBen als Ersatz der Wirklichkeit dienen sollen. 
Diese Erscheinung gebOrt in das ungeheuer wichtige und ausgebreitete 
Gebiet des Wirklichkeitsersatzes durch Bilder, deren Gegenspieler
haftigkeit durch die Phantasie gesteigert wird. Auf der bOchsten Stufe 
dieser Steigerung kommt es zur vollen Wirklichkeitsfarbe des Bildes. 
Es 'Verwandelt sich fUr das Erleben des Phantasierenden in eine Wirk
lichkeitserscheinung. Hand in Hand damit erfolgt die Steigerung des 
Gegenspielercharakters des Bildbeobachters. SchlieBlich erlebt der 
phantasierende sich so, als ob er in Wirklichkeit einer leibhaften Realitat 
gegeniiberstiinde und er 'VerhaIt sich ihr gegeniiber so, wie er es in nor
malen Verhaltnissen einer echten Realitat gegeniiber tate. Diese Er
scheinung findet sich in allen Gebieten leidenschaftlichen Erlebens, im 
Bereiche der kriegerischen Bediirfnisse, der Jagdbediirfnisse, der eroti
Behan Bediirfnisse, der religiosen Bediirfnisse, der wirtschaftlichen Be
diirfnisse. 1m allgemeinen hat das Objektbild hier also die Funktion 
der Stellvertretung fUr leibhafte Objekte. 

Nun aber die dritte der genannten Moglichkeiten, die rein wissen
sckaftlicke. Sie besteht darin, daB das, was im gewohnlichen Objektbild 
noch an Gegenspielercharakter steckt, weitgehendst ausgeloscht wird. 
Das Objektbild wird aus dem Gegenspieler des Menschen zum Schau
spieler und der Mensch seinerseits aus einem Gegenspieler des Objektes 
zum kritischen Beobachter, zum "Publikum" dieses Schauspielers. 

Von hier aus geht dann die weitere Entwicklung. In einem Er
kenntnisbediii'fnis steckt urhaft ein Di'ang nach Allgemeingiiltigkeit der 
erstrebten Erkenntnisse. Eine Erkenntnis, die nur fiir mich und nur 
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im gegebenen Augenblicke giiltig ware, ist eine mir und meinen sozialen 
Zusammenhangen feindliche Erkenntnis. Sie ware einerseits eine Er
kenntnis, die den zeitlichen Zusammenhang meiner empirischen Ich
einheit zersprengte. Denn eine solche nicht auf Allgemeingiiltigkeit 
angelegte Erkenntnisweise wiirde ja auch bedeuten, daB ich selbst, unter 
denselben Umstanden, nicht immer dasselbe als richtig anzunehmen 
hatte. Es ware aber andererseits auch eine Erkenntnis, die trotz Vor
liegens gleicher Umstande ffir andere keine Giiltigkeit hatte. So ent
steht friihzeitig eine Tendenz nach iibersubjektiv giiltiger Erkenntnis. 
Das bedeutet, daB die angestrebte Erkenntnis von vornherein nicht in 
Beziehung gebracht wii'd zu meinem individuellen Erkenntnisbediirf
nisse des Augenblicks, sondern zu meinem Gesamterkenntnisstreben 
und zu dem Erkenntnisstreben aller anderen menschlichen Individuen. 
Damit wird die Beziehung, die ich als Einzelner zu den Objekten habe, 
weiter gelockert. Ich bin nicht mehi' Gegenspieler. Ich bin aber nicht 
einmal mehi' alleiniger Erkenntnisbediirftiger. Das Objekt hat ffir meine 
Auffassung Bildbeziehungen zu ungezahlten Menschen. Die urhafte 
Abhangigkeitsempfindung gegeniiber den Objekten geht auf dieser 
Stufe der Entwicklung des Erkenntnisbediirfnisses fast ganzlich ver-' 
loren. Damit aber auch die Vberzeugung von der Realitiit de8 Objekte8, 
die nur ein Exponent de8 Abhiingigkeit8bewu/3t8ein8 ist. 

Diese Entwicklung, die zur Ersetzung der leibhaften Realitat dutch 
die Bildrealitat fUhrt, gipfelt schlieBlich darin, daB im iibersubjektiv 
gearteten Bediirfnis nach Erkenntnis nun auch die Beziehung zu Einzel
subjekten iiberhaupt ausgeloscht wird. An die Stelle der Erkenntnis
bediirfnisse der vielen Einzelmenschen tritt das Erkenntnisbediirfnis 
eines "Bewu/3t8ein8 uberhaupt". Dieses "BewuBtsein iiberhaupt" ist 
eine Idee, die sich kraftig in der wissenschaftlichen Entwicklung durch
setzt. Das Erkenntnisbediirfnis des einzelnen Wissenschaftlers verliert 
seine Autonomie. Es will nicht mehi' Verfiigungsgewalt iiber Bilder 
von Objekten fUr sich oder ffir andere menschliche Individuen. Es 
drangt sich vielmehi' vor das Bediirfnis, durch solchen Bildgewinn, Er
kenntnisgewinn dem "BewuBtsein iiberhaupt" zu dienen. Um dieses 
Dienstverhaltnisses willen wird dann Erkenntnis erstrebt. 

Damit wird das Erkenntnisbediirfnis nicht nur frei von der Dienst
barkeit gegeniiber dem Bediirfnis nach Verfiigungsgewalt iiber leibhafte 
Objekte, sondern auch von der Dienstbarkeit gegeniiber einzelnen 
empirischen Individuen iiberhaupt. Man ist nun tatig im Dienste des 
"BewuBtseins iiberhaupt " , im Dienste der objektiven Wissenschaft, 
zur Mehrung des Besitzes an objektiv giiltigen Erkenntnissen. Das Er
kenntnisbediirfnis verliert so fast aIle urspriinglichen anthi'opologischen 
Merkmale. Von diesen Merkmalen hat es nur noch dieses allgemeinste 
iibrigbehalten, daB es ein Bediirfnis ist. 
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Auf-der Seite der Objekte entspricht dieser letzten Stufe der Ent· 
wicklung, daB das einzelne Objekt dort, wo es sich um Gesetzeswissen. 
schaften handelt, nicht mehr als Individuum (als diese Eiche, als dieses 
Stiick Erz) interessiert, sondern nur noch als relativ gleichgiHtiges 
Exemplar einer Art oder einer Gattung von Objekten. 

Zusammenfassend kann man also sagen: Einerseits fiihrt das Streben 
nach Verfiigungsgewalt iiber leibhafte Giiter zum Erlebnis der eigenen 
Existenzabhii.ngigkeit von diesen und auf Grundlage dieses Erlebnisses 
kommt es zur AuHassung des sogenannten naiven Realismus, das heiBt 
zur AuHassung der Objekte der Umwelt als unabhangig von unserem 
Bew-uBtsein existierender Erscheinungen. Andrerseits verschafft das 
Streben nach Verliigungsgewalt iiber Bilder dieser Objekte kein der· 
artiges Abhii.ngigkeitsbeW-UBtsein von den abgebildeten Objekten und 
mithin auch nicht dieselbe AuHassung von der unabhangigen Existenz 
der Objekte. 1m Gegenteil: Die Entwicklung fiihrt du'rch Umbildung 
von Erkenntnissubjekten und Erkenntnisobjekten zu immer geringeren 
Graden des Abhii.ngigkeitsbew-uBtseins und im Zusammenhange damit 
zu immer geringeren Graden der Selbstandigkeit der Umweltobjekte 
im Urteil der Wissenschafter. Wahrend etwa bei JOHN LOOKE noch 
Ausdehnung und Undurchdringlichkeit zum ansichseienden, bewuBt· 
seins.unabhangigen Bestand der Objekte gerechnet werden, wird bereits 
bei seinen radikalen Nachfolgern offen ausgesprochen: Esse = percipi. 
Die Existenz der Umweltobjekte besteht in ihrem Wahrgenommen. 
werden. Dariiber hinaus kann iiber ihre Existenz nichts behauptet 
werden. 

Die bisherigen Ausfiihrungen dieses Kapitels versuchen also vom 
Standpunkte der Bediirfnislehre verstandlich zu machen, me psycholo. 
gisch aus dem Abhangigkeitsbewu/Jtsein des Lebenspraktikers gegen. 
iiber den leibhaften Umweltobjekten die AuHassung von der selb· 
standigen, von unserem BewuBtsein unabhangigen E xistenz dieser 
Objekte entsteht und me auf der anderen Seite das bloB auf Objekt. 
bilder gerichtete verselbstandigte Erkenntnisbediirfnis nicht zu einem 
derartigen Abhii.ngigkeits. und somit auch nicht zu einem derar. 
tigen RealitatsbewuBtsein fiihrte. 

Nunmehr aber erhebt sich die Wahrheitsfrage. Welche dieser beiden 
Auffassungen ist richtig 1 Damit sind wir bei der Eingangsfrage dieses 
Kapitels angelangt. Die bisherigen Erkenntnistheorien des Empi'rismus, 
des Positivismus und Neukantischen Ki.'itizismus nehmen diesen Wahr· 
heitscharakter natiirlich fUr ihre AuHassungen in Anspruch. Diese Er. 
kenntnistheorien konnten in der Tat zu zeigen versuchen, wie auch die 
von der Bediirfnislehre dargestellten Erscheinungen - Bediirfnisse und 
Bediirfnisbefriedigungen - sich als ein Inbegriff von bloBen Empfin. 
dungskomplexen darstellen lassen. Sie konnten 'Vielleicht zu zeigen 
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versuchen, daB keine Tatsache dieser Bediirlnislehre dazu zwingt, den 
Kreis der BewuBtseinsimmanenz zu iiberschreiten und zu einer nicht 
bloB fiktionalen, daseinskampflich begreiflichen, sondern zu einer 
wirklichen Transzendenz der Umweltobjekte vorzudringen. 

Es scheint in der Tat so, als ob eine solche Argumentation richtig 
ware. Erleben wir nicht immer wieder im Traum, daB bloBe Erinnerungs
vorstellungen als Gegenstande der Wirklichkeit, als von unserem Be
wuBtsein unabhangige Gegenstande sich darstellen 1 Und wenn wir 
dann erwachen, sagen wit: das war ja nicht wirklich, das war nur ein 
Traum. Wir erleben es also, daB wir so getauscht werden kOnnen. Im. 
Wachen erleben wir ahnliche Tauschungen in der Illusion und in der 
HaHuzination. 

Vorausgesetzt nun, jene modernen erkenntnistheoretischen Rich
tungen hatten recht: die bewuBtseinstranszendente Existenz der 
AuBenwelt lieBe sich nicht erweisen, dann ergibt sich nur die Frage: 
Wie ertragen die Menschen diesen Zwiespalt in sich, den inneren Wider
streit dieser doppelten Stellungnahme gegeniiber demselben Problem, 
diese erkenntnismaBige Doppelstellung als Lebenspraktiker und als 
Erkenntnistheoretiker. Darauf lautet die Antwort: Die meisten ertragen, 
diese Lage dadurch, daB sie unbewuBt dennoch das AuBenweltproblem 
einheitlich losen. Die erkenntnistheoretische Losung des AuBenwelt
problems bleibt eine bloBe Vordergtundangelegenheit des BewuBtseins, 
zeitlich be$chrankt auf die Augenblicke der erkenntnistheoretischen 
Einstellung des PhiIosophen. Sie kann in den iibrigen Zeitspannen 
kaum je in Konflikt mit der lebenspraktischen positiven Losung des 
Problems geraten. Vor aIlem auch deshalb, well diese Philosophen das 
wichtigste Stiick ihrer AuBenwelt, namlich ihre Nebenmenschen, von 
der erkenntnistheoretischen Auffassung ausnehmen. Die Neben
menschen sind keinem positivistischen, empiristischen, kritizistischen 
Erkenntnistheoretiker der Gegenwart bloB Erscheinungen im Bereiche 
seines BewuBtseins, bloB immanente Empfindungskomplexe (nur bei 
den Solipsisten ist es andel'S). Sie aIle losen namlich das Problem des 
DubewuBtseins, der Du-Seele, im positiven Sinne. Mindestens dieses 
DubewuBtsein, das BewuBtsein des Nebenmenschen, gilt als dem eige
nen BewuBtsein gegeniiber transzendent existierend und damit ist der 
Ring der Immanenz durchbrochen. UnbewuBte Inkonsequenz laBt also 
den Zwiespalt zwischen der offiziellen erkenntnistheoretischen Auffas
sung des AuBenweltproblems und seiner lebenspraktischen iiberwinden. 
Damit reiht sich diese Sachlage ein in die groBere Gruppe zwiespal
tiger Stellungnahmen auf sonstigen Lebensgebieten, die durch unbe
wuBte Inkonsequenz ertragen werden. Wer aber Mut und Konsequenz 
auch in den hochsten geistigen Dingen schatzt, ja sie vor aHem dort 
verlangt, der kann sich mit dieser ausweichenden Art der Problem-
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losung nieht zu:frieden geben. Der muB 'Vor allem darauf dringen, daB 
niehts 'Versehleiert werde, daB Erkenntnistragik, Wenn sie besteht, aueh 
anerkannt wird. 

Und nun die Frage: Gibt es bei 'Voller mutiger Aufriehtigkeit nur 
Resignation ~ Mussen wir uns bezuglieh des AuBenweltproblems damit 
begniigen, daB ein unheilbarer Zwiespalt bestehen bleibt in unserem 
eigenen BewuBtsein, daB wir anders denken als Lebenspraktiker denn 
als Erkenntnistheoretiker ~ 1st der Fiktionalismus hier das letzte Wort 1 
leh moehte nun gerade einen auf dem Standpunkte der Bedilifnisleme 
gewonnenen neuen Losungs'Versueh des AuBenweltproblems der Beur
teilung 'Vorlegen. 

Unter den Gegenstanden der unmittelbaren Erfahrung ist einer, 
mein Leib, dadureh gekennzeiehnet, daB er, erkenntnistheoretiseh ge
sproehen, Setzungsbedingung aHer anderen Gegenstande ist: d. h. damit 
ieh diese Gegenstande uberhaupt unmittelbar wahrnehmen kann, ist 
Voraussetzung die Anwesenheit meines Leibes. Das gilt aueh fUr Fern
wahrnehmungen, fur Fernsehen usw. wie andererseits aueh fur aHes 
erinnerungsmaBige, traumhafte und halluzinatorisehe Wahrnehmen. Als 
Erinnernder, als Traumender, als HaHuzinierender (nieht erst als ein 
uber diese Zustande Reflektierender) weill ieh meinen Leib als solche 
Setzungsbedingung. Dadurch ist mein Leib, erkenntnistheoretiseh be
trachtet, als mit der lehfunktion, mit der Subjektfunktion, in der Raum
sphare betraut, gekennzeichnet. 

DESCARTES beriihmter Satz: leh denke, also bin ieh, besagt, 
daB das Dasein, die Existenz 'Von aHem Wahrgenommenen, aHem 
Gedaehten bezweifelt werden konne, nur eben das Wa.hrnehmen, das 
Denken seIber nicht. Das ichhaft, subjekthaft charakterisierte 
Wahrnehmen und Denken seIber ist eine unbezweifelbare Realitat, 
eine Existenz im streng ontologisehen Sinne des Ansichseins. Soweit 
nun mein Leib ein wahrgenommenes Objekt ist, soweit kann auch 
sein Ansichsein gleiehermaBen bezweifelt werden wie das aller an
derer Objekte. So weit er aber mit dem iehhaften Denken und Wahr
nehmen die Eigenschaft des erkenntnistheoretisehen Subjektseins teilt, 
ergibt sich die Frage, wie weit er mit dem Denkieh die ontologische 
Wurde des unbezweifelbaren Ansiehseins teilt. Und da muB gesagt 
werden: Sein Ansichsein kann aus seiner allgemeinen Funktion not
wendigen steten Yorhandenseins im Wahrnehmungsprozesse nicht ohne 
weiteres erschlossen werden. Das Ansiehsein meines Leibes erkenne ieh 
vielmehr erst aus einer besonderen unmittelbaren Wahrnehmung, nam
lich aus der Tastwahrnehmung meines eigenen Leibes. Betaste ieh den 
eigenen Leib, so habe ich ein Doppelerleben: leh erlebe meinen Leib, 
gena.uer mein Tastorgan, als Werkzeug derWahrnehmung, me im Falle 
meiner Betastung anderer Objekte. Gleiehzeitig jedoeh erlebe ieh 
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meinen Le~b als betastetes Objekt. Dieses Objekt nun ist erkenntnis
theoretisch vor anderen Objekten dadurch ausgezeichnet, daB es mir 
sein Ansichsein in UllZweifelhafter Weise kundgibt. Betasteich etwa einen 
f'remden Leib, so ist unter dem strengen Gesichtspunkte kartesischer 
Priifung das Ansichsein dieses fremden Leibes, auBerhalb meines Be
wuBtseins, trotz aller StimmauBerungen, Bewegungen und sonstigen 
Kundgebungen des fremden Leibes niemals sicherzustellen. Betaste ich 
aber meinen eigenen Leib, so ist mi'r die Stimme dieses Objektes, seine 
AuBerung: lch fiihle deine Betastung, ein unbezweifelbarer Beweis fiir 
sein Ansichsein. Denn ich selbst bin es ja, ich, der Betastende, der aus 
dieser Objektstimme des Betasteten spricht. Mit wenig Wo'rten: Aus 
der Doppelstellung meines Leibes einerseits als Wahrnehmungsorgan und 
andererseits als Wahrnehmungsgegenstand ergibt sich die Fahigkeit, das 
Ansichsein eines Objektes, eines· Erfahrungsgegenstandes, im streng 
ontologischen Sinne sicher zustellen. Der alte karlesische Satz, der die 
Existenz meines Denkich sicherstellt, muB daher so aUfgeweitet werden, 
daB er auch die Existenz meines Leibich einschlieBt. 

Von der Existenz meines Leibich aus aber kann eine zwar nicht 
gleich unmittelbare, wohl aber gleich einleuchtende abgeleitete GewiB~ 
heit von dem Ansichsein, von der bewuBtseinstranszendenten Wirk
lichkeit aller iibrigen Wahrnehmungsgegenstande gewonnen werden. 
Zunachst ist der Bestand des Leibes davon abhangig, daB er geW'isse 
Objekte, namlich Luft, Fliissigkeiten und feste Stoffe als Nahrungs
mittel in sich aufnimmt, sich "einverleibt". Das nun, was die Fahigkeit 
besitzt, Teil meines ansichseienden Leibes zu werden und dadurch dessen 
Fo'rtexistenz ermoglicht, was also dadurch beweist, daB die Fo'rtexistenz 
meines Leibes von ihm abhangig ist, all das muB schon seIber Ansichsein 
haben noch ehe es als Nahrungsmittel in meinen Leib gelangt. Um
gekehrt kOnn~n 'Viele Wahrnehmungsobjekte zu Existenzgefahi"en des 
Leibes werden: Jedes giftige Gas, jeder Stein, jede bOsartige Mik'robe 
beweist dadurch ih'r Ansichsein in einleuchtendster Weise. 

e) Die drei Hauptformen des leh. 

Aus den Ergebnissen des letzten Kapitels m6chte ich nun noch die 
Einsicht einer besonderen Betrachtung unterziehen, daB auch der Leib 
im geW'issen Umfange nicht nur als Objekt, sondern auch als Subjekt, 
als lch, sich unmittelbar kundgibt. Wenn man dies zusammenhalt mit 
dem lnhalte friiherer Kapitel, in welchen das Wesen des Bediirfnisses 
und die Organisierung eines Befriedigungssubjektes dargestellt W'Ui'4e, 
dann ergibt sich eine 'Vertiefte Fassung der oben dargelegten Erkenntnis, 
daB mindestens drei verschiedene Subjektformen im unmittelbaren 
Wesen des Einzelnen auftreten: erstens das im unmittelbaren Bediirfnis 
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eingeschlossene SUbjekt, zweitens das im Leibe "inkarnierte" Subjekt, 
schlieBlich drittens das bei der Umwandlung des eleinentaren Bedilif
nisses aus diesem herausgehobene zentrale lch, dem der gestaute AHekt 
als potentielle Energie beigeordnet ist und das nun als Erzeuger des 
Befriedigungsplanes und der auBeren durch Leibbewegungen sich 'voll
ziehenden Befriedigungshandlungen auftritt. Diese drei Subjektformen 
unterscheiden sich nicht bloB dui."ch die Verschiedenheit ihrer Funk
tionen. Vielmehr ist ebenso wichtig ffir we Verschiedenheit die .Art 
ihrer Beziehung zu den objekti'ven Elementen unserer individuellen 
Existenz. Das im Leibe inkarnierte Subjekt erscheint 'verkniipft mit 
objekti'ven Elementen, die ihrer unmittelbaren Erscheinung nach als 
"physische" oder "leibhafte" im eigentlichen Sinne charakterisiert sind 
und die die erkenntnistheoretische Analyse des 'vorigen Kapitels auBer
dem als existenzial eigenstandige, 'vom Erkenntnissubjekt unabhangig 
existierende Elemente zu erweisen suchte. Das im Elementarbediirfnis 
eingeschlossene Subjekt hat es, so weit die objekti'ven Elemente des 
Bediirfnisses, seine Formelemente, in Betracht kommen, mit Objekt
bildern, mit Vorstellungen, also mit einer objekti'ven Bildrealitat zu 
tun, die in der unmittelbaren Erfahrung nicht den Charakter der Leib
haftigkeit tragt. Diese Vorstellungen sind Abbilder leibhafter Objekte. 
Sie sind nicht in derselben Weise 'vom Subjekt unabhangig me die leib
haften Objekte. Das ergibt sich daraus, daB die Existenz unseres Leibes 
sich in der unmittelbaren Erfahrung 'von der Existenz leibhafter Objekte 
abhangig erweist (in ihrer Bedeutung als Verzehr- und Gebrauchsgiiter 
und als Lebensgefahren), wahrend die Existenz unseres Leibes 'von den 
Bildern dieser Objekte nicht oder nicht im selben Sinne abhangig ist. 
Die bloBe Vorstellung eines Nahrungsmittels ist eben selbst noch kein 
Nahrungsmittel. Wie nun im vorigen Kapitel aus dieser Abhangigkeit 
unseres Leibes 'von Objekten deren erkenntnistheoretisch selbstandige 
Existenz erschlossen wurde, so muB bier umgekehrt aus der Unabhangig
keit unseres Leibes gegeniiber Objektbildern geschlossen werden, daB 
diese nicht dieselbe unabhangige Existenzart besitzen me die leibhaften 
Umweltobjekte. So ergibt sich, daB das 'von Objektbildern umschlossene 
Subjekt des elementaren Bediirfnisses in anderer Weise objekti'v ge
bunden ist wie das mit dem Leibe 'verschmolzene Subjekt. Das Be
diirfnis-Ich unterscheidet sich von dem Leib-lch aber auch dadurch, 
daB es auBerdem mit den Elementen "Fiihlen" und "Wollen" verkniipft 
1st. Fiihlen und Wollen aber zeigen bei ihrer Anwesenheit im Elementar
bediirfnis, daB sie sich 'von dessen Formbestandteilen, den Vorstellungen, 
in doppelter Weise unterscheiden: durch ihre Qualitiit und durch ihre 
besondere funktionale Stellung, als "Stoffelemente" des Bediirfnisses 
gegeniiber den Formelementen. Eigentiimlichkeiten der Qualitat und 
der Funktion lassen Fiihlen und Wollen als eigentiimliche Obergangs-

Kraus, Bediirfnls und Befriedigung. 3 
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erscheinungen zwischen den reinen Objektelementen und dem reinen 
Subjekt erkennen. 

Das aus dem Elementarbediirfnisse befreite Subjekt schlieBlich hat 
seine Stellung gegeniiber allen Objektivelementen durch diese Be
freiung radikal geii.ndert. Es ist mit ihnen nicht mehr 'verschmolzen wie 
im Leibe, es ist 'von ihnennicht mehr UIDschlossen wie im Elementar
bedii,r£nisse, sondem es steht iiber jeglichen objekti'ven Elementen, eben 
in der Stellung der tiberlegenheit, der Freiheit der Verfiigung iiber sie. 
Die Stellung ii.uBert sich darin, da13 das befreite Subjekt die Vor
stellungen, die objekti'ven Bildelemente, als Bausteine 'von Befriedigungs
planen in mannigfaltigster und sou'verii.ner Weise 'verwendet und da13 
es die leibhaften Komplexe, nii.mlich den eigenen Leib und fremde 
leibhafte Objekte als Werkzeuge und in sonstiger Weise zur Bediirfnis
befriedigung benutzt. 

Die unmittelbare Erfahrung ergibt aber auch noah W'eiteres. Zunii.chst 
dies, da13 alle drei Subjekte, das im Leibe inkarnierte, das im elemen
taren Bediirfnisse eingeschlossene und das befreite sich als ein undo 
dasselbe identische Subjekt kundgeben. Es ist in der unmittelbaren 
Erfahrung ein und dasselbe Subjekt, das in di'eifacher Weise erlebt wird. 
Ferner erleben wir in der unmittelbaren Erfahrung die Eigentiimlichkeit 
des Subjektes in seiner eigentiimlichen Funktion, in seiner eigentiim
lichen Stellung gegeniiber allem Objektbaften: Wir erleben, da13 alles 
Subjektive W'esenhaft dem Objektiven entgegengesetzt ist. Subjekt ist in 
dieser Bedeutung ein Richtungsphii.nomen. Schlie13lich erweist die 
unmittelbare Erfahrung, da13 das reine Subjekt zwar erlebt wird, da13 
es Inhalt der Erfahrung ist wie die erlebten Objekte: "ich", der ich 
die Objekte sehe, hare, ich erfahre auch mich selbst, das Subjekt. Aber 
die Erfahrungsart ist eine ganz andere als die 'von Gegenstii.nden, 'Von 
Objekten. Ein Objekt erfahren hei13t, etwas 'vor sich ausgebreitet baben, 
eben ein Objekt sich gegeniiber W'ahmehmen. Objekt sein heillt (er
kenntnistheoretisch), 'vor mich hingebreitet sein. Objekt ist das mir, 
dem Erkenntnissubjekt, Gegeniiberstehende, das was sich 'vor mich 
stellt, das Vorstellungsmii.13ige. Zu diesem Vorstellungsmii.13igen gehQrt 
im W'eiteren Sinne auch Fiihlen und Wollen, auch die Erfahrung 'von 
Lust und Unlust, 'von Spannung und Liisung, 'von Erregung und Be
ruhigung. Das SUbjekt selbst aber, mich selbst, erfabre ich ganz anders: 
ich wei13 von ihm, ich W'ei13 'von mir, aber dieses Wissen ist nicht objekti'ver 
Art. Schondiealteindische Upanischadsagt: "Nicht sehenkannst du den 
Seher des Sehens, nicht horen kannst du den Horer des Harens uSW'." 

So erlebe ich in meiner ganzen E:ristenz unaufhorlich die ungehe:!ll"e 
Spannung zwischen Subjekti'vem und Objekti'vem. Die primiti'vste Be
diirfnisbefriedigung wie die schwierigstegeistige und korperliche Unter
nehmung geben Kunde von dieser Spannung. Mein ganzes Dasein ist 
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ein Aufringen zu immer vollkommenerer Subjektivitat, die die Voraus
setzung hOherer Entwicklung auf allen Leistungsgebieten ist. Aber mag 
ich auch noch so weit vorangekommen sein in der Entfaltung dieser 
Leistungsfahigkeit und in der dadurch bewirkten Beherrschung auBerer 
Giiter, meines Leibes, meiner Gedanken, meiner Gefiihle, meines ganzen 
Innenlebens: Eine gro13e entscheidende Wendung auf dies em Gebiete 
liegt erst dann vor, wenn ich diese Entwicklung zu immer hoherer 
Subjektivitat nicht mehr als blo13es Mittel zum Zwecke der Daseins
erhaltung und Daseinsgestaltung betrachte, sondern wenn mir die 
Subjektwerdung als hoher Selbstzweck erscheint. Personlichkeit nicht 
mehr als blo13es Mittel, sondern als Selbstzweck aufgefa13t. 

Auf dieser Stufe der Entwicklung erg'reift aber den Menschen eine 
bestimmte Ahnung. In den Darlegungen iiber die transexistenziale 
Betrachtungsweise habe ich gezeigt, bzw. wird noch im weiteren (im 
dritten Abschnitt, Kap. a) zu zeigen sein, da13 alles Sein dem Ge
danken moglichen Nichtseins zuganglich ist, da13 alles Seiende, handle 
es sich um eine noch so gewaltige Erscheinung, nicht den Charakter 
des Unbedingten tragt, sich nicht als Seinmiissendes darstellt. Dennes 
kann miihelos weggedacht werden. Nun ist schon hier erganzend zu 
sagen: Dieses Sein ist zunachst das objektive Sein. Ob auch das, was 
sich in una als unser Tiefstes, als unser Subjekt ankiindigt, ebenso dem 
Nichtseingedanken zuganglich ist, ist schwer zu sagen. Denn es ist ja 
eben das, was sich nicht zum Objekt, nicht zum objektiven Sein machen 
la13t. Sollte in dies em Umstand, da13 das zentrale Subjekt sich nicht vor 
uns hinstellen la13t, da13 es nicht objektives Sein fiii" uns werden kann, 
etwa die Andeutung liegen, da13 es eine Wesenheit ist oder ankiindigt, 
die eben dutch diesen ihren Charakter dem Nichtseingedanken unzu
ganglich ist? Da13 in unserem Subjekt also eine iiberseiende Wesenheit 
sich ankiindigt, deren Nichtsein nicht einmal gedacht werden kann, 
weil Nichtsein nur der Gegenbegriff zum objektiven Sein ware? iller 
ist die Grenze, die nicht mehr Wissen, sondern hochstens Ahnung und 
Glaube iibersch'reiten kann. 

d) Die Realitat des DubewuBtseins als Voraussetzung der 
Bediirfnisbefriedigung. 

Es wurde oben wiederholt dargelegt, wie jedes Objekt der Bediirfnis
befriedigung und jeder gefahrdrohende Gegenstand fiii" das Bewu13tsein 
des Befriedigungserwirkers mehr oder weniger den Charakter des Gegen
spielers erhalt, dem der Befriedigungserwirker seinerseits als Gegen
spieler gegeniibersteht. Auf dieser Gegenspielerhaftigkeit der Umwelt
objekte beruht die Leichtigkeit, mit der primitive Menschen die Umwelt
objekte als bewu13te Wesen auffassen. Gegenspieler sein bedeutet eben 
immer schon fiir den Beurteilenden, da13 der Gegenspieler als "Du" 

3* 
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erfaBt wird, auch wenn noch keine deutliche Vorstellung von Beseelung 
(im Gegensatze zur physischen Leiblichkeit des Gegenspielers) besteht. 
Wennspater solche genaue Vorstellungen von dem Unterschiede zwischen 
physischen und psychischen Erscheinungen erwachsen, dann bedeutet 
das fUr den Lebenspraktiker noch nicht, daB er nun etwa Steine und 
sonstige unorganische Gegenstande einfach als Nicht-Dus auffaBt. Auch 
wenn er sie nicht mehr als beseelte Wesen sieht. Selbst innerhalb unseres 
Kulturki"eises geschieht es nicht selten, daB gebildete Menschen bei 
einem unvorhergesehenen schmerzlichen ZusammenstoB, etwa mit einer 
Mauer, 'VOn einem plotzlichen Wutgefiihl gegen dieses Objekt erfaBt 
werden. Wahrend des Auftretens dieses Gefiihles ist das unbelebte Objekt 
als Du-charakterisiertes gegeben. Ebenso charakterisiert erweisen sich 
Gegenstande, denen man mit Aufbietung groBer Kraft beikommen wi1)., 
z. B. verdorbene Tiirschlosser und ahnliches ("Tiicke des Objekts"). Rein 
theoretisch ist natiirlich jede Ducharakteristik abgebaut im Bereiche 
der Wissenschaft von den unorganischen Korpern. Sie besteht aber auch 
im Bereiche wissenschaftlicher Forschung iiberall noch do., wo man das 
Vorha.ndensein psychischer Vorgi1nge im Objekt vermutet. Also nicht 
nur gegeniiber dem Menschen, sondern auch gegeniiber den Vertretern 
der meisten Tierarten. Die Entwicklung der europii.ischen Erkenntnis
theorie fiihrte dazu, die Realitat der leibhaften Umweltobjekte proble
matisch erscheinen zu lassen (s. oben Kap. b 2). Darnber hinaus noch 
geht eine streng konsequente erkenntnistheoretische Auffassung, die die 
Beseeltheit auch der Nebenmenschen als Problem ansieht, fUr das es 
nur hypothetische LOsungen gibt. Ein hervorragender Vertreter dieser 
sogenannten solipsistischen Richtung ist in den letzten Jahrzehnten 
Professor VON SOHUBERT-SOLDERN gewesen. 

Der solipsistische Erkenntniskritiker erklii.rt etwa: Unter samtlichen 
Menschen konne er mit GewiBheit nur sich allein ein BewuBtsein zu
schreiben. Nur von sich allein konne er mit Sicherheit sagen, daB er 
nicht bloB einen Leib besitze, sondern auch Gedanken, Gefiihle, Willens
bewegungen, seelisch-geistiges Leben habe. Von den anderen Menschen 
wisse er mit GewiBheit bloB, daB sie einen Leib besi1Ben. Denn diesen 
Leib nahme er mit seinen Sinnesorganen wahr. Dagegen erfahre er 
seelische Erscheinungen anderer Menschen nicht unmittelbar. Er schlleBe 
nur aus gewissen Mund-, Augen-, Gesichts- und sonstigen korperlichen 
Bewegungen der anderen Menschen, aus ihren Tooen und Worten, daB 
hinter all diesen korperlichen Erscheinungen auch wie bei ihm selbst 
seelische Erscheinungensich befanden. Aber dies sei eine bloBe Annahme, 
deren Richtigkeit er niemals durch unmittelbare Wahrnehmung dieser 
fremden Seelenerscheinungen nachzupriifen in der Lage sei. 

Dies heillt umgekehrt: Theoretisch moglich bleibt es, daB hinter den 
anderen Menschenkorpern auch im sogenannten lebenden Zustande 
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keine Seelenvorgange gegeben sind, daB deshalb diese Karper bloBe 
Automaten sind. Allerdings: das Gefiihl der Sicherheit, aus dem heraus 
man anderen Menschen Seelenvorgange zuschreibt, ist im Grunde trotz 
aller theoretischer Vorbehalte unerschiitterlich. Der Solipsist kann aber 
darauf hinweisen, wie oft dieses Sicherheitsgefiihl tauscht. Er wird auf 
den Traum verweisen konnen: 1m Traume verkehren wir mit Menschen 
und Dingen in del' unerschiitterlichen Sicherheit von ihrer wirklichen 
Existenz bzw. ihrer wirklichen Beseeltheit. Und aufwachend sagen wir 
doch: Das war kaine Wirklichkeit, das war nut Traum. Der Solipsist 
wird darauf aufmerksam machen dmen, erkenntnistheoretisch sei die 
Hypothese zulassig, daB auch die im Wachzustand erfolgende Wirk
lichkeitserfahrung dieser Welt letztlich nut traumhafter Beschaffenheit 
sein kannte. Es fallt dem solipsistischen Erkenntnistheoretiker natiirlich 
nicht ein, aus dieser rein erkenntniskritischen Sachlage metaphysische 
und praktische Folgerungen zu ziehen. Das heiSt, er wird nun nicht 
etwa behaupten: es gibt keine beseelten Wesen, abgesehen von mir. 
Er sagt nur: Die Beseelung der anderen Menschen ist fiir mich kein 
Gegenstand moglicher Erfahrung. Sie ist, erkenntniskritisch betrachtet, 
eine Hypothese und zwar eine solche, die unter praktischen Gesichts
punkten unentbehrlich ist. Wir handeln im Leben so, als wenn wir 
sicher wiiBten, daB die Nebenmenschen beseelte Wesen seien und wir 
mUssen so handeln, weilsonst alles soziale Leben ein Ende nahme. Aber 
diese selbstverstandlichen praktischen Notwendigkeiten sind keine 
logischen Notwendigkeiten. 

Es muB allerdings etwas Wichtiges hinzugefiigt werden. Noch beim 
Problem der Realitat der AuBenwelt wird der philosophisch gebildete 
Europaer zugeben, daB hier ein Problem vorliege, aber eben eines, das 
man beim praktischen Ha.ndeln nicht beriicksichtigen konne. Beim 
Problem der Realitat der Duseele bOrt diese Duldsamkeit des Europaers 
in den meisten Fallen auf. Die GewiBheit, daB seine Nebenmenschen 
mit BewuBtsein ausgestattete Wesen seien, ist so machtig, daB sie nicht 
einmal die Problematisierung dieser GewiBheit ertragt. Hier siegt unter 
allen Umstanden metaphysische subjektive Gewi.Bheit iiber den sonst 
geltenden Standpunkt der unmittelbaren wissenschaftlichen Erfahrung. 

Ill. Die komplexeren Vorbedingungen der 
BediirfnisbeJriedigung. 

a) Der Autbau von BefriedigungspUinen und der Autbau eines Bildes 
des Weltgebaudes als Voraussetzungen der Bediirfnisbefriedignng. 
Von EinfluB auf den Aufbau des Beiriedigungsplanes ist folgendes: 

Jeder Mensch macht im Laufe seiner Entwicklung in wachsendem MaBe 
die Erlahrung, das seine Wiinsche nach Erlangung von Gegenstanden 
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durch eigene Befriedigungshandlungen verwirklicht werden miissen. Je 
mehr er sich vom Kindheitsstadium entfernt, um so eindringlicher wird 
diese Erfahrung. Diese Handlungen enden nun oft mit MiBerfolg, weil 
sie nicht zweckmaBig waren, d. h. weil sie nicht richtig auf die Eigen
tiimlichkeiten des Weges, der bis zum Wunschobjekte fiihrt, eingestellt 
waren. Um ein gewiinschtes Stiick Jagdwild zu erlegen, muB man nicht 
bloB wissen, wie es aussieht, sondern muB auch seine Lebensgewohn
heiten kennen. Die Eigentiimlichkeiten 'Von Feld und Wald diirfen einem 
nicht fremd sein. Man muB wissen, mit welchen Waffen dem Tiere 
beizukommen ist, man muB die Krafte der eigenen Sinne und Glieder 
kennen usw. Alle diese Kenntnisse sind bei Aufstellung des Jagdplanes 
zu verwerten. Dieser Plan stellt eine systematische Verkniipfung von 
Kenntnissen iiber die Eigenarten verschiedener Objekte, iiber die raum
lichen, zeitlichen und kausalen Beziehungen dieser Objekte und iiber 
die Eignung aller zur Erlangung 'Von Verfiigungsgewalt iiber das Wunsch
objekt dar. Verfiigungsgewalt iiber dieses wird nur gewonnen, nachdem 
vorher iiber die zu ihm fiihrenden sonstigen Objekte ("Mittel und Wege") 
Verfiigungsgewalt erlangt wurde. Der Plan sagt, wie dieses "zweck
maBige", zielgerichtete Vorgehen, dieses Erringen von VerfUgungsgewalt 
iiber Mittel und Wege, zu erfolgen habe: in welcher Folgeordnung die 
einzelnen Wegstiicke zu iiberwinden seien, welches Werkzeug, welche 
Waffe bestimmten Wegstiicken und Zwischenobjekten gegeniiber in 
Anwendung gebracht werden miissen. Was ich oben iiber Gegen
standserkenntnis der Befriedigungsobjekte als Voraussetzung der Eig
nungserklarung sagte, das gilt nun auch fiir aIle die Vorobjekte, die in 
systematischer Gliederung bewaltigt werden miissen. Alle diese Vor
objekte - Wege und Krafte und Werkzeuge - miissen nach Wesenheit, 
Existenzarl und gegenseitigen kausalen und sonstigen Beziehungen be
kannt sein, ehe sie im Befriedigungsplan (und nachher bei dessen Ver
wirklichung) sozusagen als Genossenschaft der Befriedigungs'Vorbereiter 
auftreten konnen. 

Die Betrachtung von Befriedigungsplanen aller Arten von Menschen 
ist auBerordentlich fruchtbar. Denken heiBt fiir den Lebenspraktiker 
vor allem Plane entwerfen zur Befriedigung seiner Bediirfnisse. W obei 
ich natiirlich nicht nur Bediirfnisse zur Erlangung von Verfiigungs
gewalt iiber leibhafte Dinge (Nahrungsmittel, Feinde usw.) im Auge 
habe, sondern auch urhafte Bediirfnisse nach Bildgiitern (weltanschau
liche, kiinstlerische Bediirfnisse). Hier, im Gebiete der Erzeugung der 
Befriedigungsplane, ist eine der Urwerkstatten des menschlichen Geistes 
gelegen. Will man die Eigentiimlichkeiten menschlicher Denkmethoden 
aus ihren Urwurzeln verstehen, dann darf man nicht nur in die wissen
schaftlichen Denkwerkstatten gehen. Sondern man muB auch hierher 
kommen, in die Werkstatten des PUineschmiedens der Lebenspraktiker. 
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Der fiir die geistige Erfassung, der Welt der Befriedigungsobjekte 
fundamentalste Begriff, der der Eignung, herrscht also bei der Auswahl 
der Zielobjekte, bei der Auswahl der Vorobjekte und er ist weiterhin 
bestimmend fiir die Gestaltung der geistigen Arbeit, die an diese Ob
jekte gewendet wird. 

Wichtig ist z. B. auch, was der Begriff der Eignung in der Gestaltung 
des KaUBalurteiles leistet. Eine der bedeutsamsten seiner Leistungen ist 
hier die Grenzziekung. Das Interesse an der Erlorschung !musaler Ver
kniipfungen ist durch ihn streng begrenzt. Man treibt diese Erforschung 
nut so weit, als es fiir den Zweck der Bediirfnisbefriedigung erforderlich 
erscheint. Werfen wir wieder einen Blick auf das Symbol des Be
friedigungsplanes, das ich oben konstruierte (in dem Kapitel iiber die 
Entfaltung zum Befriedigungserwirker). Zwei verschiedene .Arten von 
Kausalurteilen lassen sich aus diesem Symbol ableiten: Die erste .Art 
betrifft die Erk1.ii.rung, die kausale Herleitung von Notstii.nden, die die 
Ausgangsorte fiir die Entstehung von Bediirfnissen und Befriedigungs
handlungen sind. Die zweite Art der Kausalurteile ist v0'1'8chaueruier Art: 
Sie sagen, welche Vorbedingungen eingetreten sein miissen, ehe die 
erstrebte Wirkung - die Verfiigungsgewalt fiber ein Objekt - eintritt. 

Hier zunii.chst ein Beispiel fiir die erste Urteilsart. Ein Raus sei 
abgebrannt. Bei der Suche naoh den Ursachen des Brandes stellt sich 
hera,us, daB im Rause leioht verbrennliohe Materialien, z. B. Holz und 
Kohle, im Keller angehii.uft waren und daB irgendein Mensch im Keller 
leichtsinnigetweise ein brennendes Streiohholz weggeworfen hat. Sobald 
dies festgestellt ist, ist bei den meisten Fragenden das Kausalbediirfnis 
befriedigt. Die Ursache des Brandes ist gefunden. Welche logisohe 
Gestalt hat nun das Kausalurteil im Geiste des Fragenden 1 Das Kausal
urteil umfaBt eine Vorstellung, der nur der Charakter der Wirkung 
beigelegt ist; die Vorstellung des Triimmerhaufens, der an Stelle des 
friiheren Hauses liegt. Dann umfaBt es eine Vorstellung, die nur mit 
dem Charakter des Ursacheseins bekleidet ist: sei es die VOi'stellung des 
weggeworlenen brennenden Streichholzes, sei es jene des als leicht
sinnig bezeichneten Seelenzustandes aes Menschen, der das Streiohholz 
weggeworfen hat. Und zwischen diesen beiden je nur als Wirkung oder 
nur als Ursache oharakterisierten Vorstellungen enthii.lt das Kausal
urteil eine groBere oder geringere Zahl von Vorstellungen, die eine 
Doppelcharakteristik haben: von der einen Seite her betraohtet sind sie 
Vorstellungen von Brandursaohen, von der anderen Seite her betrachtet 
Vorstellungen von Brandwirkungen. Sie ersoheinen demnach als Ver
mittler zwischen den Vorstellungen von der Er8tur8acke und von der 
Endwirkung des Brandes. 

Der allgemeinste Grund fiir die Sohaffung soloher abgegrenzter 
kausaler Urteilsgebilde ist die Abgegrenztheit des jeweiligen prak-
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tisoken Intere8ses der Beurteilenden. Im gegebenen Augenblicke inter
essiert auf der Seite der Endwirkung (Haus als Triimmerhaufe) nur 
dieses Schicksalhafte: bewirkt zu sein. Unter anderen Gesichtspunkten 
wird allerdings in Betracht gezogen, daB auch diese sogenannte End
wirkung selbst wieder Ursache sein kann, z. B. eine 'Von den Ursachen 
ffu den EntschluB des Hausbesitzers, den bisherigen Wohnort zu ver
lassen und sich anderswo anzusiedeln. Die sogenannte Erstursache des 
Brandes kann unter anderen Gesichtspunkten wieder als Wirkung auf
gefaBt werden. Aber in der Phase, in der man nach den Brandursachen 
fragt, erscheinen die als solche bezeichneten Tatbestande nur in dieser 
Eigenschaft der Ursachenhaftigkeit. Der Tatbestand "Erstursache des 
Brandes" erscheint hier nur in seiner Bedeutung eines Faktors, 'Von dem 
Wirkungen ausgehen. Dagegen erscheint der Tatbestand "Brand
wirkung" (Haus als Triimmerhaufe) vor allem als Entstandenes, Be
wirktes. Nur das interessiert ill Augenblick an ihm, daB andere Tat
bestande ihn hervorbrachten. 

Die Akzentuierung des Begtiffes des nur als Ursache, also als em
pirisohe ErstursaoheErfaBten wird 'Verstarkt, wenn etwa in dem Brand
beispiele unter verschiedenen moglichen Brandursachen die "eigentliche'~ 
herauszufinden ware. Das Bediirfnis nach "restloser Aufklarung eines 
Falles", das besonders scharf in der offentlichen Rechtsprechung waltet, 
schafft ein ernsthaftes, praktisches Interesse, an der Feststellung em
pirischer Erstursachen und an der Festhaltung von Tatbestanden in 
dieser Kausalfunktion. Dieses Interesse ist so stark, daB es unter Um
standen sogar zur Abweisung der Frage fuhrt, inwieweit etwa jene 
Ursachen selbst als Wirkungen aufzufassen sind. Besonders stark ist 
das Interesse natiirlich, wo leidenschaftliche Gefiihle des Beurteilers 
mitspielen und die rein verstandesmaBige Zurechnung 'Von Wirkungen 
zum leidenschaftlichen Verantwortlichmachen fiir Gluck und Ungliick 
sich wandelt. So wenn der Liebende dem geliebten Menschen fiir sein 
Gluck dankt oder der Geschadigte dem Feinde die Schuld an einem 
erlittenen Schaden zuschreibt. Auch die von mir in anderem Zusammen
hang behandelten Geschichtsauffassungen sind ja fiir viele Menschen 
Formelnleidenschaftlicher Zurechnung, hitzigen Verantwortlichmachens, 
begeisterter Zukunftshoffnungen. 

Im unmittelbaren Leben kann natiirlich ein leidenschaftliches Inter
esse entstehen, Tatbestande, die bisher nur als Erstursachen betrachtet 
wurden, seIber als bedingt aufzufassen. So wird der Liebende einerseits 
die Entstehungsgeschichte des geliebten Menschen und die gefiirchtete 
Moglichkeit seines Verschwindens ins Auge fassen und der Hassende 
wird den Feind mit entgegengesetzten Gefiihlen in derselben Bedingt
heitsstellung sehen. Es hangt immer 'Von gegebenen Umstanden ab, ob 
man gewisse Tatbestande einmal als Erstursachen und ein anderes Mal 
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als Bedingtheiten sieht. Woes sich um Beurteilung bereits eingetretener 
Wirlrungen handelt, da werden deren Ursachen vorzugsweise nur als 
Erstursachen erfaBt. Denkt man aber an kiinftige mogliche Wirkungen, 
dann treten die zunachst als Erstursachen beurteilten Tatbestande seIber 
als Bedingtheiten in den Betrachtungskreis. Die begehrten Gliicks
W'irkungen will man eben durch ErhaltungsmaBnahmen zugunsten des 
Gliickbringenden auch fiir die Zukunft sichersteilen, die gefiirchteten 
UngliicksW'irkungen jedoch durch Vernichtung des Ungliicksherdes am 
Entstehen hindem. 

'Oberhaupt: bei der vorschauenden, die Erzielung von Verfiigungs
gewalt betreffenden Urteilsart ist es unter der HeiTschaft des Grund
begriffes der Eignung selbstverstandlich, daB aile Faktoren, so weit 
nur angangig, bloB in ihrer Ursachequalitat, demnach als empirische 
Erstursachen erfaBt werden. 

Man muB diesen fundamentalen Tatbestand ganz grundsatzlich for
mulieren: 1m Bereicke der Bedii!rfniBbefriedigung sind aile fUr die Be
friedigung in Betracht kommenden Faktoren in erster Linie als Gegen-
8pieler UM Mitspieler, in ihrem Wir1c8amsein und nicht in ihrem bloBen 
Sein oder in ihrem Entstandensein zu betrachten. In ihrem Bedingen 
und nickt in ikrem Bedingtsein; Vemachla.ssigt man dieses Gebot, dann 
fiihrt das nur zu VerW'irrungen. lch mochte das an einem Beispiele aus 
der sozialen Praxis verdeutlichen: 

Wenn man den gegenwartig geltenden Begriff der Verwaisung unter 
sozialen Gesichtspunkten auf seinen Inhalt untersucht, dann findet man, 
daB er zwei soziale Erscheinungen erfaBt: Einerseits die durch Too eines 
OOer beider Eltemteile verursachte Elternlosigkeit von Kindem und 
anclererseits den damit gegebenen Erziehungsnotstand dieser Kinder. 
Voilwaisen sind dann jene Kinder, die durch den Tod beider Eltemteile, 
Halbwaisen jene, die durch den Tod eines Eltemteiles elternlos bzw. 
vaterlos oder mutterlos und damit erziehlich notleidend geworden sind. 

Betrachtet man zuna.chst die Elternlosigkeit, bzw. die Vater- OOer 
Mutterlosigkeit, so sind unter sozialen Gesichtspunkten vor allem diese 
Tatsachen an sich selbst wichtig, d. h.: Das nunmehrige .Alleinstehen 
dieser Kinder, der Wegfail der sozialen Gemeinschaft, die bis dahin 
Eltem und Kinder verkniipfte. Es empfiehlt sich aber unter sozialen 
Gesichtspunkten, die Ur8acke dieser Erscheinungen ganz getrennt davon 
zu erfassen. Tut man das namlich nicht, dann wird einem leicht der 
Blick verdeckt fUr die Tatsache, daB es elternlose, vaterlose, mutted08e 
Kinder gibt, die ihre Eltem nicht durch Too verloren haben. Unter 
naturwissenschaftlichem, biologischem Gesichtspunkte kann man natiir
lich hier nicht von Elternlosigkeit reden. Denn die Eltem leben noch. 
Aber sie leben nicht mehr als wesenhafte soziale Faktoren ihrer Kinder. 
Eltem, die ihre Kinder verstoBen OOer verlassen, machen, sozial be-
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trachtet, ihre Kinder elternlos und somit zu Waisen. Unter sozialen 
Gesichtspunkten ist fiir den Begriff der Verwaisung die Tatsache der 
Elternlosigkeit und nicht die Ursache dieser Elternlosigkeit (Tod, Ver
stoBung usw.) wesentlich entscheidend. Eltern, die bloB leben, die bloB 
sind, die aber nicht mit ihren Kindem zu einer Lebensgemeinschaft 
itgendeiner Art verbunden sind, sind als soziale Faktoren fiir die Kinder 
nicht mehr vorhanden. Diese gleichen darin den Kindem, die ihre Eltem 
durch den Tod 'Verloren haben. 

Solche Erwagungen sind nicht bloB theoretisch-soziologisch wichtig. 
Es ist nun einmal so, daB die Kraft des Helfenwollens unter sonst gleichen 
.Umstanden um so starker' angeregt witd, je schwerer der Notstand 
erscheint, um den es sich handelt. So witd z. B. eben aus Amerika 
gemeldet, daB dort eine groBe Zahl von hochdotierten Waisenstiftungen 
bestehe, die schon seit geraumer Zeit brachlagen, weil es an Waisen
kindem fehle, deren Verhaltnisse den Bestimmungen dieser Stiftungen 
entsprachen. Die Fiirsorge fiir Waisen gebOrt zu den uralten Hilfstatig-. 
keiten der menschlichen Gesellschaft, deren Ausiibung iiberall ala hoch
verdienstlich galt und noch gilt. Es ist daher, um dies en sozialen Helfer
willen zu gewinnen, wichtig, darauf hinzuweisen, daB auch nicht durcn 
Tod der Eltem 'Verursachte Elternlosigkeit als Sozialerscheinung der 
durch Tod 'Ve:rursachten gleichzuhalten ist. DaB demnach auch jene 
anderen elternlosen Kinder als Waisen zu gelten haben und daB daher 
die Fiirsorge fiir solche Kinder ebenso wichtig und 'Verdienstlich ist wie 
die Fiirsorge fiir die durch Eltemtod verwaisten. 

Der grundlegende 80ZiaZe Ka'U8albegriff ist also nicht der Begriff der 
Bedingtheit, sondern der des Bedingens, des M it8pielens, der W irk-
8amkeit, der LeiBtung fur daB Ziel der BedurfniBbeJriedigung. Eignung 
fUr diese und tatsiicklicke Lei8tung zUi: Herbeifiihrung der Befriedigung 
sind die leitenden Prinzipien fUr die kausaleBeurteilung im sozialen 
Lebenskreise, im Bediirfniskreise. 

Das andert sich erst, wenn man den Boden der Bediirfnisbefriedigung, 
den sozialen Boden 'VerlaBt. Dann verlieren die Dinge der Umwelt den 
Charakter 'Von Befriedigungsmitteln, den Charakter von Gegenspielem, 
dann werden die Dinge in ihrem bloBen empirischen Ansichsein be
trachtet. Und dann kommt das entgegengesetzte Ka'U8alprinzip zur 
Oberherrschaft. Die NaturwiB8ensckaJt beschreibt die Dinge in erster 
Linie als bedingte. Eine Erscheinung ist naturwissenschaftlich erkliirt, 
verstanden, wenn man sie kausal aus wen Bedingungen ableitet. Erst 
wenn sie einmal erklart, 'Verstanden, abgeleitet ist, kann sie selbst wieder 
zur Erkliirung und Ableitung anderer Erscheinungen dienen und dann 
kommt sie als bedingende in Frage. Aber eben wieder unter dem herr
I!Ichenden Gesichtspunkt, daB dadurch die Bedingtheit anderer Er
scheinungen erfaBt werden kann. Der Kausalbegriff des Bedingens ist 
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hier, auf dem Boden der erklarenden Naturwissenschaft, nur 'Von hills
wissenschaftlicher Bedeutung gegeniiber dem Grundbegriff der Be
dingtheit. Erst auf dem Boden naturwissenschaftlich fundamentierter 
Technik kommt der Begriff des Bewirkens, der Leistung, zur Ober
herrschaft. 

Dieser Tatbestand hat auch weZtansekaulieke FoZgen. 1st der leitende 
kausale Gesichtspunkt der der Ableitung, des Erklii.rens durch Nachweis 
von Bedingtheiten, dann kommt man, dem Weltganzen gegeniiber 
gestellt, zur Auffassung von den unend1ichen Kausalreihen. Es erscheint 
dann als eine apriorische logische Notwendigkeit, daB man nie auf eine 
Erscheinung treHen kann, die man bloB als bedingend und nicht auch 
gleichzeitig als bedingt aUHassen miiBte. Denn das hieBe ja auf ein nur 
Bedingendes und demnach auf ein Unbedingtes stoBen. Es hieBe, in der 
alten philosophischen Sprache ausgedriickt, einer Causa Sui begegnen. 
Und der Begriff einer Causa Sui ist doch nut die Formel fiir ein begriffs
maBig nicht zu Fassendes. 1st also sozusagen ein Negativbegriff. Causa 
Sui, Ursache seiner selbst, das bedeutet eben, logisch auseinander ge
faltet, die Behauptung, es konne etwas geben, das sich seIber verursacht 
habe. Mit anderen Worten: Es ware e~was gewesen ehe es gewesen ware. 

Wie anders sieht die Sache auf dem Boden des sozialen Lebens aus. 
Dort hantiert man ruhig fortgesetzt mit dem Begriff 'Von Bedingenden, 
deren Bedingtheit man iiberhaupt nicht ins Auge faBt. Oder wenn man 
es tut, so hat es nur sekundare Bedeutung. Und von hier aus ist es 
auch verstandlich, warum der BegriJJ einer Oausa Sui, der unter natur
pkiZ080pkiseken Gesiektspunkten eine Monstr08itiit bedeutet, dennoek eine 
soZeke ziike Lebenskraft im GeistesZeben aZZer V oZker una aZZer Zeiten 
besitzt. Er ist eben ein Begriff des unmittelbaren, des sozialen, auf 
Bediirfnisbefriedigung und darum auf Leistungen und Grenzsetzungen 
ausgehenden Lebensl. 

Jedes Objekt der Umwelt, das im Kreise der Bediirfnisbefriedigung 
als Gegenspieler bzw. als Mitspieler auftritt, wird demnach in dieser 
Funktion naiv als bloB Bedingendes, als (empirische) Causa Sui auf
gefaBt2. 

Nun ist aber eine wichtige Erganzung zu machen. Die Gegen- una, 
MitspieZer im Beaurfniskreise sind von verschiedener Bedeutung. Ja 
sie bilden untereinander geradezu eine grope H ierarekie. Das beruht 

1 Dies solI bier nur eine Feststellung psychologischer bzw. sozialer Tat
bestande sein. Ob bier etwa auch erkenntnistheoretische, logische Gewillheits. 
quellen sich finden, solI an anderer Stelle untersucht werden. 

S Ebenso naiv wird a.llerdings daneben der einzelne Gegen- oder Mitspieler 
auch a.ls ein Bedingtes angesehen. Dann nam1ich, wenn es lebenspraktisch wichtig 
ist. Solche Beurteilungsweise ist aber im sozialen Lebenskreise erst in zweiter 
Linie wichtig. 
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darauf, daB fUr jeden Menschen, auch den primitivsten, die Umgebung, 
in der ei: lebt, nicht ein chaotisches Gewiihl, ein uniibersichtliches Ge
wimmel der einzelnen Objekte dai:stellt, sondern daB diese Objekte in 
zwei groBe Gruppen sich scheiden: ich nenne sie Rakmenobjekte und 
Binnenobjekte. Ein einfaches Beispiel: Das Raus des Landmannes ist 
ein Rahmenobjekt, alles Was in ihm steht oder sich regt sind Binnen
objekte. Aber andererseits ist das Haus selbst ein Binnenobjekt wie 
aIle anderen Hauser und Grundstiicke der Siedlung gegeniiber jenem 
Rahmen, den der Grund und Boden der Dorfgemarkung, ferner der iiber 
ihr sich wolbende Himmel und daneben etwa noch vorhandene besondere 
Grenzerscheinungen (Grenzhiigel), GrenzwaIder, Grenzfliisse darstellen. 
Au13erdem: Die Welt des Landmannes hat nicht nur die sichtbaren 
Rahmenerscheinungen. Der Landmann weiB, daB die Welt nicht am 
Ende der ihm sichtbaren Landschaft aufhort, daB sie dort nicht "mit 
Brettern vernagelt ist" und so kennt er noch die fUr ihn 'Von seinem 
Standpunkte aus unsichtbaren, "idealen", Rahmenerscheinungen der, 
Landesgrenzen, Erdteilsgrenzen, kosmischen Erdgrenzen usw. 

FUr den chinesischen Bauer etwa stellte die Welt einen Inbegriff von 
Welten vor: Die Welt des Hauses, die Dorfwelt, die Welt des Staates 
usw., je mit eigenen Rahmen- und Binnenobjekten und als letztes 
Hochstes enthielt sie ein absolutes Rahmengebilde, das Tao. 

Die oberste Eigemckaft alZer Rakmengebilde ist ihr bekarrendes Sein 
gegeniiber dem verganglichen Dasein der von ihnen umschlossenen Ob
jekte. Das Haus sieht Menschen innerhalb seiner Mauern geboren 
werden und sterben. Es sieht Rausrat kommen und verbraucht werden. 
Es sieht Freunde und Feinde kommen und verschwinden. Das Dorf 
sieht Hauser gebaut und abgerissen werden, es sieht Besitzwechsel der 
Grundstiicke, es sieht Vermehrung und Verminderung der Einwohner
zahl, es sieht militarische Truppen kommen und gehen. SchlieBlich 
konnen, wie das in vielen alten Mythologien dargestellt wii'd, sogar 
ganze kosmische Welten kommen und gehen, ja GOttergeschlechter 
sich wande1n: Nut die allerobersten Weltmachte sind und bleiben iiberall 
was sie waren von jeher. 

Mitten im praktischen Lehen geschieht nun etwas Schicksalhaftes. 
Man bleibt sich nicht immer der hierarchischen Gliederung dieser 
Objekte bewu13t. Man betrachtet vielmehi:' einmal dieses 'einmal jenes 
relative Rahmengebilde als schlechthin absolutes. Man hat, mochte ich 
sagen, neben seinen echten Absoluta, jenen also, die nie als nut relativ 
rahmenhaft aufgefaBt werden, auch Pseudoabsoluta. Im gegebenen 
Augenblick, mitten im Drange leidenschaftlichen Erlebens, macht man 
eben irgendwelche relative Rahmengebilde zu schlechthin absoluten: 
Das eigene Raus, den eigenen Gesamtbesitz, das Dod usW. lch zeige 
an anderer Stelle, in welcher Weise sich diese Eigentiimlichkeit auch 
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mitten in unserer Welt westlicher Kultut in breitester und wuchtigster 
Weise auswirkt. 

In philosophischer Formulierung konnte ich die den Rahmengebilden 
beigelegte oberste Eigenschaft beharrenden Seins auch bezeichnen durch 
den Satz: Diese Rahmengebilde seien Wesenheiten, deren Nichtsein im 
Beurteilungsmomente schlechthin nicht einmal gedacht werden kann. 
Sie sind fift den Lebenspraktiker das, was der mittelalterliche Philosoph 
mit dem Ausdrucke Ens Realissimum kennzeichnete. FUr jene Philo
sophie war die Gottheit Ens Realissimum. Fiir den Lebenspraktiker 
unserer Tage, auch fift den programmatisch skeptisch eingestellten, ist 
es in der gegebenen Situation jedes Rahmengebilde, das eben im Blick
punkte der Aufmerksamkeit steht. Ich dad das dutch ein Beispiel 
verdeutlichen, das den Vorzug hat, nicht konstruiert, sondern das wirk
liche Erlebnis eines Kindes gewesen zu sein. Es handelt sich um ein 
etwa achtjahriges Kind. Dieses ging eines Tages aus der elterlichen 
W ohnung auf die StraBe. Als es etwa bis ans Ende der StraBe gekommen 
war, stand es plotzlich still. Das Kind wuBte in jener Zeit schon etwas 
Von biblischer Geschichte, Von Gott in biblischer Auffassung. Es wuBte 
also schon etwas von Vorstellungen und Gedanken metaphysisch
religiOser Art. Es war in diese geistige Welt hineingewachsen wie in die 
irdische Welt, die es umgab, wie andere Kinder auch. Eltern, Geschwister 
GroBeltern usw., Wohnung, Gasse, Spazierwege usw., die ganze gesehene 
und die durch Erzahlungen geahnte irdische Welt, gleichwie die ge
glaubte uberirdische Welt, trugen dabei fUr das Kind gleichermaBen den 
Stempel des Selbstverstiindlichen. Warum blieb das Kind nun plOtzlich 
damals auf der StraBe stehen 1 Der heute Erwachsene berichtet hieriiber 
folgendermaBen: "Warum blieb ich plotzlich in der StraBe stehen? Weil 
mich plotzlich eine Frage uberraschte, die mir dutch den Kopf flog: Wie 
ware es, wenn diese Hauser nicht da waren? Ich erstaunte plotzlich uber 
we bisher mir selbstverstandlich erschienene Existenz. lch hatte vorher 
wohl Gedanken gehabt, daB sie klein oder groB, haBlich oder ertraglich, 
reinlich oder schmutzig seien. Sie waren untereinander so weit ver
schieden, daB ich auch ohne sonstige Erfahrungen zu Vergleichen in den 
bezeichneten Richtungen hatte gelangen kOnnen. Aber nicht diese Eigen
schaften der Hauser, sondern ihre Existenz schlechthin war plotzlich 
im Blickpunkte meiner Aufmerksamkeit. Damit verlor ein Stuck meiner 
Welt plotzlich den Charakter selbstverstandlichen Daseins. Die Folge 
davon war, daB ich nunmehr wie automatisch nach etwas anderem 
Festen, selbstverstiindlich Existierendem griff. Es schoB mir durch den 
Sinn: Nun gut, wenn diese einzelnen Hauser nicht waren, dann gabe 
es ja noch andere Gassen voller Hauser. Wenn aber auch diese Gassen 
nicht waren? Nun dann bestande ja noch die ubrige groBe Stadt. Wenn 
aber auch diese nicht ware? Nun dann existierte noch das Land drauBen. 
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Wenn aber auch dieses Land nicht ware ¥ Nun dann bestiinde ja noch 
die ubrige groBe Welt. Wenn aber auch diese nicht bestande ¥ Nun 
dann gabe es eben noch Gott. Wenn aber auch Gott nicht ware, was 
ware da ¥ Bei dieser Frage wurde es mir schwarz vor den Augen, eine 
unertragliche, unbeschreibliche Empfindung von Leere, Dunkelheit, 
Unerfiilltheit, mit einem W orte: eine sinnZiche Ahnung des absoZuten 
N ichts stieg vor mir auf. Immer von Grauen gepeitscht waren Fragen 
und Antworten durch den Sinn geflogen und das Ergebnis dieses rasenden 
.Anschauungs- und Denkspieles wurde schlieBlich ins Vergessen hinunter 
gedrUckt, weil ich es in meiner damaligen HiHlosigkeit im BewuBtsein 
nicht ertragen konnte." 

Wenn man diese Kindheitsintuition naher untersucht, so ergibt sich 
folgendest Unmittelbar vor ihrem Stattfinden bestand das Weltbild 
dieses Menschen aus zwei Ele:m.enten, aus einem festen Seinsbestand 
und aus einer Fiille von Erscheinungen, die auf dem festen Bestande 
als ihrem Boden, Schaupla.tz, bzw. vor ihm, als ihren Horizont, Hinter
grund, sich ausbreiteten und wieder vergingen. Die festen Seins
bestande waren dem Kinde: Das Haus, die StraBen, die Stadt (als In
begriH von StraBen und Hausern), das "Land", als Boden und Sied:. 
lungstrager, die "Welt", als InbegriH denkbarer raumlicher Schau
plii.tze, "Gott" als Trager aIles Weltseins. 

Den im Rahmen und auf dem Boden der festen Seinsbestlinde sich 
abspielenden Erscheinungen eignete Beweglichkeit, Veranderlichkeit und 
zeitliche Begrenztheit (Verganglichkeit). Das Sein dieser Erscheinungen 
hatte die mannigfachsten Beziehungen zum Nichtsein. Fiir jede gab es 
ein "Noch-Nicht-Gewesensein" und jede erluhr oder erwartete ein 
"Nicht-Mehr-Sein". BegriHlich ausgedrUckt: Dieses Nichtsein hatte 
neben seinem Wesenskern, der die Negation des Seins ausdriickte, auch 
ein zeitZiches Element in sich. Aber auBerdem vielfach auch ein kausaZes. 
Dem Kinde war bewuBt, daB geW'isse dieser verganglichen Erscheinungen 
durch bestimmte Ursachen entstanden, entstehen, vergingen und ver
gehen. Dem gegenuber trug der feste Horizont-, Boden- und Gehause
bestand den Charakter schlechthin gegebenen Seins, das zu Nichtsein 
keine Beziehung hatte. Es trug mithin, ohne Reflexion, rein aZs seZbst
verstiindZiche Erfahrung sich gebend, den Charakter des "nur ala seiend 
zu denkenden Seins", den die alte Ontologie dem Ens Rea.lissimum et 
Perfektissimum, der Gottheit, aIlein zuerkannte. Wie die vorherige 
Analyse des Lebenskreises empirische Erstursa.chen aufwies, so weist 
diese Kindheitsintuition empirische Bestande auf, die das Kennzeichen 
eines Seins an sich trugen, dessen Nichtsein nicht einmal als Moglichkcit 
geda.cht wurde. In aIler Unbefangenheit statuiert also der Mensch im 
Bediirfniskreise metaphysische Wesenheiten vom Charakter des un
bedingten Seins. 
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Die in der Kindheitsintuition erlebte Erschiitterung entstand da
durch, daB dem Kinde plotzlich die Moglichkeit aufging, daB an feste 
Seinsbestande seines Lebenskreises die Frage herangetragen werden 
konnte: "Wie war's, wenn sie nicht waren" ~ Nun ware es durchaus 
falsch zu meinen, daB dem Kinde dadurch schon die festen Seins
bestande in vergangliche Erscheinungen sich verwandelt hatten, daB 
also seine Erschiitterung eine solche iiber enthiillte Verganglichkeit ge
wesen sei. Vielmehr gilt es, um die wahre Beschaffenheit der Erschiitte
rung zu 'Verstehen, davon auszugehen, daB die festen Seinsbestande dem 
Kinde zuvor absolutes Sein gewesen waren, ein Sein, in dessen Begriff 
weder zeitliche 7/.{)ch kausale M omente mitspielen. Demzufolge trug auch 
der Begriff miJglichen N ichtseins dieser festen Bestande absoluten Cha
rakter: Auch er war frei 'Von zeitlichen und kausalen Momenten. Die 
Erschiitterung kam nicht von dem Gedanken: "Diese festen Seins
bestande sind verganglich". Solche Verganglichkeitsvisionen gibt es ja 
auch, eine dichterisch herrliche z. B. am Schlusse von ADALBERT 
STIFTERS Erzahlung "Das alte Siegel". Da sieht der Dichter, im An
schlusse an das Aussterben eines ritterlichen Geschlechtes, die alte Burg 
dieses Geschlechtes verfallen. Aber nach Jahrtausenden auch die Berge, 
die sie umgeben haben. Und schlieBlich sieht er diese ganze Erde 
untergehen. 

Um solche Verganglichkeitsvision handelt es sich hier nicht. Nichts 
Zeitliches, nichts Kausales trat bei dieser Intuition in den Gesichtskreis. 
BloB das nackte absolute N ichtsein als denkbare Moglichkeit. Es ist 
eine Moglichkeit, die KANT emmal so umschrieb: Es gibt kein Ding, 
das man sich nicht wegdenken konnte. Und diese Denkmoglichkeit 
nahm den festen Seinsbestanden des Kindes ihren bisherigen Absolut
heitscharakter. Und an dessen Stelle erwarb das ehemals feste Sein den 
Charakter einer erschiitternd grauenhaften Gebrechlichkeit, Unkraftig
keit. Das bisher iiberwaltigend Starke enthiillte sich als ein Schwaches, 
ewig umbrandet 'Vom Meere dunklen Nichtseins. Und selbst Wenn dieses 
Sein in aIle Ewigkeit tatsachlich bestande, so ware es doch gezeichnet 
von dieser seiner innerster Wesensschwache. Auch etwaige tatsachliche 
Unverganglichkeit heilt solche Schwache nicht. So war der Kindheits
eindruck. Begrifflich ausgedriickt: Die funktionelle Charakteristik des 
rahmenhaften, horizonthaften Seins bestimmte seine We.sensauffassung. 
Als aber dieses Rahmensein nicht mehr in dieser Funktion der Rahmen
haftigkeit fUr ein anderes, sondern als Sein schlechthin erlaBt wurde, 
da zeigte es ein ganzlich veranderles Gesicht. 

Bezeichnend fiir die Intuition war auch das rasende Eilen von einem 
relativ raumlich gering ausgedehnten und funktionell wenig bedeutenden 
Rahmenbestande, dem Haus, zu Bestanden von immer bedeutenderer 
raumlicher und funktioneller GroBe: StraBe, Stadt, Land, Welt, Gott. 
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Ein rasendes Eilen, in der Hoffnung, in einem jener Rahmenbestande 
doch noch das eigentliche absolute Sein an Stelle des entglittenen 
fassen zu konnen. Auch darin offenbart sich, daB im bisherigen Welt
bilde dieses Kindes die Fundamenthaftigkeit del' Grundcharakter der 
absoluten Seinsbestande gewesen war. 

Und nicht einmal die Gottheit widerstand dem furchtbaren Angriff 
des Gedankens moglichen Nichtseins. Auch die Wurzel ihres Absolut
heitcharakters lag bis dahin in ihrer Funktion im Lebenskreise des 
Kindes. In der Intuition zum ersten Male funktionslos nicht als Fun
dament anderer Erscheinungen, sondern als Sein schlechthin erfaBt, 
konnte auch die Gottheit dem Gedanken moglichen Nichtseins nicht 
widerstehen. Dem Kinde war das alles unertraglich, weil es ohne die 
Stiitzen absoluter Seinsbestande gar nicht zu leben 'Vermochte. Und 
darum schob es das Erlebte ins UnbewuBte. 

Wie ist es nun zu 'Verstehen, daB heute anscheinend hunderte Miill
onen 'Von Menschen ohne Annahme eines absoluten Seins, ohne Annahme 
eines Ens Realissimum leben konnen ~ Es ist so zu 'Verstehen: Auch 
heute noch hat jeder Lebenspraktiker feste beharrende Seinsbestande, 
die er ganz naiv statuiert und statuieren muB. Dem einen ist sein Vater., 
land, dem anderen Erde und Menschheit, dem Di.'itten das WeltaIl, das 
Uni'Versum, jenes absolute Sein, dessen Nichtsein zu denken unmoglich 
ist. AuBerdem wii.'d mindestens das Weltall nicht nur im unmittelbaren 
Leben, sondern sogar im Zustande der Reflexion von ungezahlten 
Menschen unausweichlich als Absolutum gedacht. 

Mitten im Leben drin baut sich Jeder einen Lebensrahmen und ein 
Lebensfundament, denen er aus dieser ihi.'er Funktion heraus den 
Charakter des Uberseins verleiht, eines Seins, das wesenhaft kraftvoller 
ist als das iibrige im Lebenskreis befindliche. Das Ubersein ist im 
Lebenskreise eine unvermeidliche gedankliche Gestaltung. 

Wichtige Rahmengebilde sind aber stets nicht bloB als Seiende, 
sondern auch als W irksamseiende erfaBt. In der Welt des altchinesischen 
Bauern etwa aIle Naturgewalten: Sonne und sonstige Gestirne, Erde, 
Meere und Fliisse, Wolken und Winde usw. AIle diese obersten Rahmen
bestiinde sind nun meist auch als oberste Faktoren des Lebens, als 
absolute Erstursachen im Bediirfniskreise aufgefaBt. FUr das moderne 
BewuBtsein haben eine ahnliche Bedeutung: Stoff, Kraft, Energie, oder 
der Inbegriff dieser Faktoren, das "Universum". Auch diese Erst
ursachen jedes Lebenskreises bilden eine Hierarchie, wie die obersten 
Seinsgebilde: Auch bei ihnen lassen sich echte Absoluta und Pseudo
absoluta unterscheiden. 

Daseinskampflich betrachtetsind die aktivenRahmengebilde des Lebens
kreises oberste Gegen- und M itspieler fur die Bedurfnissubjekte. Sie miissen 
also in deren Befriedigungsplanen ihre Stellung finden. Auch iiber sie wird 
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notwendigerweise Verfiigungsgewalt erstrebt: Auf dem Wege des Opfers 
und Gebetes einerseits, auf dem Wege des Zaubers, der Magie, anderer
Beits. Der chinesische Taoismus ist eine solche Magie, die indische 
Yogalehre ist es und die moderne europaische Naturwissenschaft ist der 
bisher letzte gewaltige Auslaufer des menschlichen Urstrebens, durch 
Magie Verfiigungsgewalt iiber den Kosmos zu gewinnen. 

Dazu ist noch eine Aiunerkung zu machen. Man hat schon friih 
die Richtung der Bediirfnisse auf das Unbegrenzte hin erkannt. Und 
wer sich heute unbefangen umsieht, wird diese Tendenz zum Grenzen
losen weithin bemerken. Nicht nur im Erkenntnisstreben, sondern 
auch in der Politik, in der Wii'tschaft, in der Technik und im Sport 
aller Art. 

Diese Tendenz zum Unbegtenzten ist allem menschlichen Bediirfen 
und Wollen urhaft, wesensmaBig eingeboren, wenn es auch im Durch
schnittsleben oft verhiillt oder geIahmt ist. Es fiihrt eine kontinuier
liche Stufenleiter vom kleinen Biirger, dem die kleinen Behaglichkeiten 
und Freuden seines Lebens schon befriedigendste Erfiillung sind, zu 
Faust, von dem es heiBt, daB keine Nahe und keine Ferne die tief
bewegte Brust befriedigten. Es fiihrt eine kontinuierliche Stufenleiter 
Vom kleinen Dorfkramer zum gewaltigen Trustbeherrscher, Vom Dorf
biirgermeister zu Alexander, Casar und Napoleon, vom gutmiitigen 
Menschen zum Helligen. Wenn aber vom Wollen des Menschen kleinen 
Formates eine Verbindungslinie oder Stufenleiter sich findet zum 
Wollen des Menschen groBen Formates : W 0 hinaus weist dessen Wollen 
seIber 1 

Eines sucht er, eines ersehnt er in unermeBlichem Drange, das, was 
auch kiihnstes Begehren restlos zu stillen vermag. Das Absolute. Wenn 
er nach Freiheit ringt, so meint er im tiefsten Grunde keine untere, 
keine mittlere Stufe der Freiheit, so meint er die hochste, die absolute, 
die gottliche Stufe der Freiheit. Wenn er nach Liebe verlangt, so meint 
er die absolute Liebe, die die absolute Aufhebung aller Getrenntheit, 
die absolute Vereinigung, das absolute Ineinandersein bedeutet. Wenn 
er sich Schaffenskraft ersehnt, dann geniigt ihm keine untere Stufe des 
Schopferischen, dann mochte er W'ie Faust schaffend GOtterleben 
genieBen. Wenn er seinem Dasein Dauer, Befestigung, W'iinscht, dann 
will er doch die absolute Unverganglichkeit. Diese Seelenart des groB
gea.rteten Menschen versinnbildlicht wunderbar Faust. Er, der sich 
Ebenbild der Gottheit fiihlt,· der sich zu Zeiten ganz nah gediinkt dem 
Spiegel eW'iger Wahrheit, der dann auch abgestreift den Erdensohn, 
der sich hoher als ein Cherub fiihlt und der selbst in tiefster Verzweiflung 
das Wort spricht, daB Manneswiirde nicht der GOtterhOhe weicht. 

So offenbart sich als oberstes Ziel jedes menschlichen Strebens das 
Hinaufgelangen der bedingten menschlichen Existenz in einem Zustand 

Kraus, Bediirfnis und Befriedigung. 4 
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absoluter Unbedingtheit und somit des merseins. Jeder Mensch als 
strebender, auch wenn er bewuBt nur solche Ziele 'Verfolgen mag, die 
seiner Wesenheit die Eigenschaft des Seienden belassen, auch wenn er 
nicht faustisch-bewuBt das absolut Unbedingte zum Ziele hat, muB 
zugeben, daB menschliches Streb en in seiner Eigenschaft als Hinaus
und Hinaufstreben, als Durst nach Befriedigung wesenhaft die Mog
lichkeit zu unendlicher Steigerung seiner Ziele, letztlich zur Auf
stellung absoluter Ziele hat. Sehr schon wird diese Tendenz in mancherlei 
Volksmarchen, z. B. in dem 'Vom Fischer und seiner Frau enthiillt. 
Aber gerade an diesem Marchen, wie an dem manchen gleichartigen, 
die die Weltliteratur besitzt, laBt sich noch eine weitere bedeutsame 
Tatsache nachweisen: die namlich, daB auf der Stufenleitel' der Be
gehrensziele der Begriff des Absoluten wandert, 'Von Stufe zu Stufe. Erst 
ist der Fischersfrau ein Haus absolut hochstes Begehrensziel, dann 
die Grafenstellung, die Kaiserwiirde, die papstliche Macht und erst zum 
SchluB die gottliche Wesensart. Diese ist das eigentliche Absolutum, 
vor ihm enthiillen sich die andel'en Ziele als bloB pseudoabsolute. Wir 
haben hier also eine Parallelerscheinung zur Unterscheidung 'Von 
echtem Absoluten und unechtem Absoluten, die ich vorhin auf den 
Gebieten der Kausalbetrachtung und der Seinsbetrachtung nachwies. 

So ist denn die Welt jedes Menschen als Bediirfnissubjekt, ein in 
dreifacher Weise hierarchisch gegliedertes System von Objekten. Und 
ferner erklart del' Mensch dieses System als Ganzes fiir ein Absolutum 
oder er sieht an den Grenzen des Systems gesonderte Erscheinungen 
mit dem Zeichen der Unbedingtheit, der Absolutheit (Gottheiten). 
Und zuweilen kommt es auch dazu, daB der Mensch sich selbst oder 
zumindest das, was er ffir seinen Wesenskern halt, als Absolutum sieht 
(die indische Lehre 'Vom ATMAN, die Lehre FICHTES vom Ich und noch 
so manche andere ahnliche Auffassungen) 1. 

b) Die Methoden der Verwirklichung von Befriedigungspllinen und die 
Hemmnisse der Verwirklichung. Das System der Ersatzbefriedigungen. 

I. 
Nach der Erorterung des Aufbaues von Befriedigungsplanen ware 

jetzt ausfiihrlich uber die Verwirklichung solcher Plane zu sprechen. 
Arbeit, Kampf, Spiel und die Magie der reinen Personlichkeitswirkung 
sind die Hauptmittel der Verwirklichung 'Von Befriedigungsplanen. 
Das Gebiet dieser Verwirklichungstechnik ist aber ungeheuer groB. 
Seine einigermaBen zureichende Darstellung Wiirde den Rahmen dieser 
Arbeit sprengen. Ioh begnuge mich daher in diesem Zusammenhange-

1 V gl. auch die sozialhistorischen Skizzen des Anhangs. 
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mit der Erwahnung des Gebietes und behalte seine ausfiihrliche Behand
lung fUr eine besondere Veroffentlichung vor. 

Dagegen mochte ich schon an dieser Stelle einiges iiber die Hemm
nisse der Bediirlnisbefriedigung sagen, soweit sie in subjektiven Um
standen des Menschen liegen. 

Diese Hemmnisse sind in zwei Hauptgruppen zu gliedern: In 
Planungshemmnisse und in Verwirklichungshemmnisse. 

Die Planungshemmnisse sind wieder sehr mannigfacher Art. Das 
erste Haupthemmnis ist die unzureichende Umsetzung von Affekt 
in Energie, bzw. die unzureichende Herausziehung des zentralen lch 
aus dem elementaren Bediirfnis, die oben als erste Bedingungen zur 
EinIeitung von Befriedigungshandlungen dargelegt wurden. Manchmal 
handelt es sich um voriibergehende Hemmungen solcher Art, manchmal 
urn langer dauernde und zuweilen urn unbesiegliche. Auch nach dem 
MaBe der Hemmung sind hier Unterscheidungen zu machen. Alles was 
Mangel an "llerlegenheitseinstellung" heiBt, gehort hierher. 1m engen 
Zusammenhang mit diesen affektiven Schwierigkeiten stehen Hemm
nisse der logischen bzw. teleologischen Gestaltung des Zusammenhanges 
der Vorstellungsmassen, mithin Hemmnisse jener (oben beschriebenen) 
geistigen Tatigkeit, deren Aufgabe die Planverfertigung ist. Die geistige 
Hemmung kann auch schon bei der Erfassung der einzelnen Vor
stellung, der einzelnen Wahrnehmung vorkommen. Undeutlichkeit, 
Unklarheit der einzelnen Vorstellungen sind die in Betracht kommenden 
Erlebnisse. Eine weitere Hemmung betrifft die logische Phantasie: 
Mangel an Einfallen, an "ldeen", kann stark her'Vortreten. Anderer
seits gibt es einfallsreiche Kopfe, die zur Erfassung von leitenden 
Ideen sehr gut befahigt sind, denen aber mehr oder weniger die Fahig
keit mangelt, solche ldeen zu richtigen Planen auszubauen unter Beniit
zung anderer Vorstellungsmassen. Der Musiker, dem Motive reichlich 
einfallen, der sie aber nicht zu Musikw'erken ausgestalten kann, 
der Geschaftsmann, der geschaftliche ldeen hat, dem aber der "prak
tische Sinn" abgeht, um sie fiir geschaftliche Plane auszuwerten, 
der wissenschaftliche Entdecker und der technische Erfinder, denen 
Losungsideen fUr bestimmte Pi'obleme vorschweben, ohne daB sie 
imstande waren, die Verwirklichung solcher Ideen in entsprechenden 
Arbeitsplanen zu begriinden, als SchluBglieder geistiger Entwicklungs
reihen zu sehen: All das sind bekannte Ungliickstypen. 

Eine weitere Gruppe bilden jene Menschen, die zwar vorziigliche 
Arbeitspliine entwerfen konnen, die aber minder tiichtig sind in der 
Konstruktion von Verwertungspliinen. Verwertung kann ja verschiedener 
Art sein. Einmal handelt es sich urn Verwertung des Leistungsergeb
nisses fiir andere Plane. So gibt es wissenschaftliche Problemlosungen, 
die fiir die Losung anderer Probleme bedeutsam sein konnen: man 

4* 
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d-enke etwa. an die sozialwissenschaftliche Verwertung der naturwissen
schaftlichen Lehren des Darwinismus, an die Verwertung sozialwissen
schaftlicher Lehren MARXENS, an REGELS dialektische Methode, an 
KANTS transzendentale Methode. Eine andere Verwertung ist die 
wirtschaftlich-erwerbliche. Das Schicksal genialer Erfinder, die ihre 
Leistungen wirtschaftlich nicht auszuwerten verstanden, ist bekannt. 
Eine weitere Verwertungsart ist die konsumtive. Es handelt sich dabei 
um die Verwendung wirtschaftlicher Giiter, die durch Leistung oder 
auf andere Weise erworben wurden. Wie oft hort man von Kiinstlern, 
die enorme wirtschaftliche Gewinne hatten und sie unwirtschaftlich 
verwendeten. Die Ursache all dieser Erscheinungen mangelhafter 
Verwertung beruht haufig auf der Unfahigkeit, richtige Verwertungs
plane zu entwerfen. 

Aber auch dann, wenn groBe Leistungsfahigkeit fiir die Verlertigung 
von Leistungs- und Verwendungsplanen besteht, ist noch keine Sicher
heit gegeben, daB auch eine richtige Verwirklichung solcher Plane erfolgt. 
Der "Rafael ohne Hande" ist eine sehr haufige Erscheinung, nicht nui 
auf dem Gebiete der bildenden Kunst. Und auch hier ist wieder zu 
unterscheiden zwischen Hemmnissen, die die eigentliche Leistungs
fahigkeit betreffen und Hemmnissen auf dem Gebiete der Verwertung 
der Leistung. 

Die nachsten Ursachen all dieser Hemmnisse fiir Planung und 
Verwirklichung sind geistiger und korperlicher Natur. In geistiger Hill
sicht liegen entweder Schwierigkeiten auf der Willensseite oder auf der 
Vorstellungsseite vor, Hemmnisse der Umsetzung von Affekt in Energie 
und Hemmnisse auf dem Gebiete der Vorstellungskraft, der Phantasie
und Verstandestatigkeit. In korperlicher Hinsicht kommen krankhafte 
Zustande und Gebrechen aller Art in Betracht. 

Die Ursachen dieser nachsten Ursachen selbst sind mannigfaltig. 
Da sind die allgemeinen biologisch-normalen Ursachen: Kindheit und 
Alter. Das Kind wachst erst langsam hiniiber in den vollen Besitz 
seiner Fahigkeiten und der alternde Mensch geht langsamer oder schneller 
in seinen Fahigkeiten zuriick. Zu diesen biologisch-normalen Ursachen 
kommen dann die auBernormalen Schadigungen: Angeborene Ge
brechen des Nervensystemes, der Glieder (KrUppel) und der iibrigen 
Organe. Die Geburtskriippel aller Art z. B. bilden in jedem Lande 
eine erhebliche Bevolkerungsgruppe. Durch Schadigungen besonderer 
.Art entstehen: Die Gewerbekranken, die Unfallverletzten, die Kriegs
beschadigten, die durch Arbeitslosigkeit gelahmten und zermiirbten 
Menschen. SchlieBlich die Opfer unzweckmaBiger Lebensfiihrung, die 
Alkoholiker, die Siichtigen aller Art, bei denen selbst wieder vielfach 
soziale Ursachen wirksam sind. SchlieBlich die Opfer schlechter Er
ziehung, schwerer Kindheitserlebnisse und schwerer Erlebnisse in 
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spaterer Zeit. Mancherlei ist hier schon angebahnt zur Besserung del' 
Verhaltnisse. Drei Hauptaufgaben gibt es auf diesem Gebiete: Vel'
hiitung del' Entstehung von mindeter Leistungsfahigkeit, Hebung VOl'
handener Leistungsschwache und schlieBlich Mobilisierung diesel' 
Leistungsfahigkeiten zur Erzielung gesellschaftlich-niitzlicher Leistung. 

II. 
Wie stellt sich nun del' Mensch zur Hemmung von Befriedigungs

verwirklichungen 1 Man kann sagen: Er nimmt sie im allgemeinen 
nicht eiIifach hin. Er begniigt sich zumeist nicht mit einem bloBen 
Verklingenlassen des unbefriedigt gebliebenen Bediirfnisses. Es gibt 
neben diesem spurlosen Vetblassen noch zwei andere Moglichkeiten. 
Entweder bleibt das unbefriedigte Bediirfnis wach und ist begleitet 
von del' starkeren oder schwacheren HoJJnung auf kiinftige Befriedigung. 
Oder abel': man gelangt zu ErsatzbeJriedigungen. Anstatt del' urspriing
lich angestrebten Befriedigungswirklichkeit gelangt man zu itgend
einen Wirklichkeitsersatz. 

Eine gewaltige Gruppe untet den Menschen, die sich in bezug 
auf manche Bediirfnisse mit einem Befriedigungsersatz begniigen 
miissen, sind stets die Kinder. Sie sind zwar erst iIn Ausbildungs
stadium fUr das Leben del' Erwachsenen. Abel' es ist eine unrichtige 
Einstellung, Wenn man sie bloB als solche iIn Vorbereitungsstadium, 
im Wartestande befindliche Wesen zu sehen 'vermag. Kein Kind be
gniigt sich mit diesel' Stellung. Jedes strebt darnach, zu einem Teile 
wenigstens ein 'vollwirkliches Dasein zu fiihren. Wenn es das gar nicht 
konnte, Wenn es sich immer nut als Lernender fiihlen miiBte, immer nur 
einerseits als Gefiihrter, andererseits immet nut Lernwirklichkeiten 
Etgreifender, dann miiBte es 'verzweifeln und verdorren. 

So kommt es denn zu einer eigentUmlichen selbstandigen Kinder
wirklichkeit neben allem Lerngettiebe. Zu einer Wirklichkeit, die neben 
der Wirklichkeit der Erwachsenen steht. 

Da ist etwa die Welt der N ac1u:ihmung. Man kann da feststellen: 
1. Die Nachahmung der wirklichen unmittelbaren Umwelt durch 

Spiele. Es konnen unterschieden werden: Familienspiele (das Kind 
als Vater, als Mutter, als GroBmutter usw.); Schulspiele (das Kind als 
Lehrer); Berufsspiele (das Kind als Handwerker usw.); Autoritats
spiele (das Kind als Beamter, Priestet, Offizier) u. a. m. 

2. Nachahmung der Wirklichkeit der erschauten riiumlichen Ferne 
im Spiele. (Kinder als Seefahrer, Forschungsreisende, Landeroberer, 
als Angehorige priInitiver Volkerschaften usw.) 

3. Nachahmung 'von zeitlich entJernten Wirklichkeiten im Spiele 
(Kinder als Ritter, als alte Germanen usw.). 
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4. Nacliahmung von Phantasiewirklichkeiten im Spiele (Kinder als 
Miirehenfiguren, als mythologische Figuren usw.). 

Neben den Nachahmungsspielen sind zuniichst jene Umformungen 
der Bediirfnisbefriedigungen Erwaehsener zu betrachten, die keinen 
Spielcharakter besitzen, sondern den Stempel der Vollwirklichkeit tragen, 
wenn auch einer kindlieh-akzentuierten Wirkliehkeit. Da sind: 

A. Die sexuellen Befriedigungen: Der Ziirtlichkeitsaustausch von 
Kindem untereinander, die Ipsationserscheinungen (Selbstbefriedi
gungen), die Phantasiebefriedigungen (Wachphantasien, Traum
phantasien). 

B. Die Erwerbsbedurfnis-Befriedigungen: IDndliche Tauschgesehiifte 
(Naturaltausch, Geldtausch, bzw. Kauf- und Verkauf), kindliche Er
werbsproduktion. 

C. Machtbedurfnis-Befriedigungen: Erwerb von Macht in der Familie, 
in der Schule, in Fi"eundschaftsbiindnissen. 

III. 
Neben den Kindern sind es dann die Erwachsenen, die Ersatz

erscheinungen in ihrem Leben haben. merall da, wo es zu keiner odet 
zu keiner vollen Befriedigungswirklichkeit 'vom Standpunkt des Er
wachsenen kommt, da entstehen 'vielfii.ltige Erscheinungen des Wirk
lichkeitsersatzes. Es sind dabei verschiedene Hauptformen zu unter
scheiden: 

1. Die bewupte Resignation, das verstehende Entsagen. Es handelt 
sich hier im Grunde um eine akti've Stellungnahme und eine darauf 
aufgebaute bzw. sie wieder tragende Weltauffassung. Diese Resignation 
bedeutet also einen Ersatzbesitz und eine Ersatzbefriedigung in 'vielen 
Beziehungen. Im Grunde hat der Resignierende eine gewisse mer
legenheitsstellung gewonnen, so daB er nicht einfaeh gleichzusetzen ist 
der Negativerscheinung des Nichtbefriedigten. 

2. Eine andere Hauptform des Wirkliehkeitsersatzes ist der Raub 
in seinen verschiedenen Spielarten. Er beruht vielfach auf einer in
fantilen und embryonalen Grundlage. Man sieht es als sein gutes 
Recht an, fremden Besitz sieh anzueignen, wenn man danach Ge
liiste triigt. 

3. Die dritte Hauptform umfaBt die Erseheinungen des Wirklich
keitsersatze8 im eigentlichen Sinne. FUr diese Hauptform ist kenn
zeiehnend, daB tatsiichlich Ersatzerscheinungen, d. h. Erscheinungen 
die geringer gewertet werden als die sinn'verwandte wirkliche Be
friedigung, auftreten. Wir haben es mit folgenden Unterformen hierbei 
zu tun: 

A. Wirklichkeitsersatz mit Hilfe der Kunst: Lektiire, Schauspiel, 
Kino usw. 
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B. Wirklichkeitser8atz mit Hilfe der Anschauung fremilen wirklichen 
Lebens: Liebe'Volles Versenken in das Leben fremder Menschen in der 
Heimat und in der Fremde. 

c. WirklichkeitBer8atz mit Hilfe iter Geschichte: Versenken in andere 
Zeitalter, des eigenen Volkes und anderer Volker (Unterformen: Lieb
haber kriegerischer oder kultureller Phanomene, Liebhaber lokaler, 
pro'Vinzieller oder staatlicher Entwicklung usw.). 

D. Wirklichkeitser8atz mit Hilfe von Geographie, Ethnologie unit 
initividuellen ReiBebeschreibungen. 

E. Wirklichkeitser8atz durch Triiume (Wachphantasien, Schlaf
traume). 

Die nachste Ursache des Suchens nach Wirklichkeitsersatz ist 
natiirlich die Unmoglichkeit der Erlangung echter Befriedigung. Das 
Wort "Echtheit" bedeutet bei mir hier keine Wertung, sondern ist nur 
ein Hinweis darauf, daB die zunachst angestrebte Befriedigung nicht 
zu erreichen war. Die Ursachen dieses Nichterreichenkonnens sind 
freilich verschiedenster Natur: Ungeschick, Mangel an anziehenden 
Qualitaten, Alter, Krankheiten, Gebrechen, Hei.'i.'schaft 'Von infantilen 
Befriedigungsformen. Ferner Mangel an Zeit, Geld, Hemmungen der 
Bewegungsfreiheit 'Verschiedener Art. Im ersten Teile dieses Kapitels 
ist ja Naheres iiber diese Ursachen von Befriedigungshemmnissen 
gesagt worden. 

4. Die vierle Hawptform umfaBt ebenfalls Erscheinungen des Wirk
lichkeitsersatzes. Was jedoch diese Erscheinungen 'Von den unter Nr. 3 
behandelten grundsatzlich unterscheidet, das ist der Umstand, daB sie 
nicht als minderwertig gelten gegeniiber den nichterreichten "echten" 
Befriedigungen, sondern daB sie als diesen echten Befriedigungen gleich
wertig erachtet oder sogar noch hoher als sie geschatzt werden. Die Ge
schichte aller groBen Leistungen in der Welt ist 'Voll von Berichten, 
die diese Tatsachen iiberwertiger Ersatzwirklichkeiten beleuchten. 

IV. Die Faktoren der kulturellen Entwicklung. 
a) Vorbemerknng. 

Die bisherigen Auseinandersetzungen dieser Schrift konnten iiber
schrieben werden mit dem Titel: "Die Bedeutung der Macht des Geistes 
fUr die Bediirfnisbefriedigung". Darum kOnnen sie die Frage 'Ver
anlassen: ist hier ein neuer Hegelianismus am Werke 1 Eine Auf
fassung also, die den im Menschen waltenden Geist zum Weltgeschichts
baumeister macht 1 Die die Schicksalsbedeutung der materiellen 
Daseinsmachte, besonders der materiellen wirtschaftlichen Produkti'V
krafte, verkennt 1 Es ist darum unerlaBlich, im Rahmen dieser Arbeit 
auch zu der Frage Stellung zu nehmen: welches sind die eigentlichen 
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Jl'aktoren der Entwicklung der menschlichen Gesellschaft. Da nun das 
gesellschaftliche Leben in inneren und auBeren Handlungen der Menschen 
zum Ausdruck kommt, so kann man die gestellte Frage auch so formu
lieren: welches sind die Faktoren menschlicher Handlungen 1 

Mogliche Faktoren menschlicher Handlungen sind nun: das jeweilige 
Subjekt der Handlung einerseits und alles das, was nicht dieses Subjekt 
ist, was dieses als seine Welt umgibt (Umwelt, Milieu) andererseits. 
Es handelt sich demnach um die Frage, ob die Entstehungsbedingungen 
menschlicher Handlungen stets nur im menschlichen Individuum oder 
nur in dessen Umwelt oder in beiden gelegen sind. 

Mit irgendeiner grundsatzlichen Entscheidung, die man hinsicht
lich dieserFrage trifft, hat man sich fiir eine bestimmte allgemeine 
Auffassung fiber die Stellung, uber die Bedeutung des Menschen (als 
Tatigkeitssubjekt) im sozialen Leben entschieden. In der Tat kann man 
die bedeutendsten Versuche, welche in Erganzung der von den speziellen 
Sozialwissenschaften geleisteten Arbeit auf eine Erkenntnis des Ganzen 
des gesellschaftlich-geschichtlichen Lebens sich richten, also die be
deutendsten Versuche einer Theorie vom Wesen und von der Ent
wicklung der Gesellschaft in mehrere Gruppen sondern, entsprechend 
der Zahl der in ihnen ausdriicklich oder unausgesprochen enthaltenen 
Ltisungen des formulierten Problems. 

Eine genauere Priifung aber ergibt, daB die in jenen Versuchen 
angewendeten Begriffe aller in Betracht kommenden Bestimmungs
stucke des fraglichen Problems - die Begriffe von Individuum und 
Umwelt und der Begriff der ursachlichen Verknupfung zwischen dies en 
moglichen Faktoren - vorkritischer oder sogar unkritischer Art sind, 
und daB daher notwendig auch die bezuglichen Problemlosungen einen 
entsprechenden Oharakter an sich tragen. 

Aus dieser Erkenntnis erwuchs mir zunachst die .Aufgabe, die bis
herigen Geschichtstheorien in den bezeichneten Richtungen kritisch 
zu durchleuchten; dann aber sah ich mich einer positiv gearteten 
Aufgabe gegenuber, namlich der, den Versuch der Bildung kritisch 
begriindeter Begriffe der in Betracht kommenden Tatbestande zu 
unternehmen. 

In letzterer Hinsicht erwog ich nun Folgendes: sofern als unmittel
bare Ursachen menschlicher Handlungen psychische Gebilde gelten, die 
man, sOw'eit sie sozialwissenschaftlich in Betracht kommen, Bediirfnisse 
nennt, verschiebt sich die Frage nach den allgemeinen Ursachen oder 
Faktoren menschlicher Handlungen in die Frage nach den allgemeinen 
Ursachen menschlicher Bediirfnisse. Auch die Entstehungsbedingungen 
dieser konnen nur individueller oder Uillweltlicher Art sein und es gilt 
daher zu untersuchen, ob diese oder jene Art oder beide Arten von Be
dingungen hier wirksam werden. 
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Eine Untersuchung iiber die Entstehung von BedUrfnissen ist aber 
erst moglich, wenn man einen zureichend genauen Begriff von der 
Natur oder allgemeinen Beschaffenheit eines BedUrfnisses iiberhaupt 
besitzt. Einen solchen zu liefern, wurde oben im ersten Kapitel ver
sucht. Daher kann jetzt die Entstehung von BedUrfnissen behandelt 
werden. Die Herausarbeitung des Problems geschieht hier auf dem 
Wege einer Darstellung und Kritik der materialistischen Geschichts
auffassung von KA.RL MARX. Daran schlie£t sich erst die Unter
suchung iiber die Entstehung von BedUrfnissen. In der Einleitung habe 
ich begriindet, warum ich meine Darlegungen gerade an MARXENS 
grundlegende Lehre ankniipfe. 

b) Die materialistische Geschichtsaufi'assnng nnd das Problem der 
Entstehnngsbedingtheit menschlicher Handlungen. 

Der Ausgangspunkt der materialistischen Geschichtsauffassung ist 
die Tatsache, daB der Mensch zur Erhaltung seines Lebens genotigt ist, 
Stoffe und Krafte der ihn umgebenden Natur sich anzueignen, bzw. zu 
beniitzen. Der Mensch mu£ gleich anderen Lebewesen den sogenannten 
Kampf urns Dasein fiihren. Ein wesentlicher Unterschied zwischen der 
Art seines Kampfes und der Kampfesweise anderer Lebewesen ist aber 
durch die Mittel gesetzt, welche er im Kampfe aufbietet. 

Pflanzen und Tiere besitzen als solche Mittel wesentlich nur die 
Organe und Krafte, die ihnen von Natur aus verliehen sind. Der Mensch 
jedoch besitzt au£erdem kiinstliche Organe, Werkzeuge oder Arbeits
mittel. "Der Gebrauch und die SchOpfung von Arbeitsmitteln, obgleich 
im Keime schon gewissen Tierarten eigen, charakterisieren den spezi
fisch menschlichen Arbeitsproze£, und FRA.NKLIN definiert daher den 
Menschen als "a tool making animal", ein Werkzeuge fabrizierendes 
Tierl ." 

So beruht eigentlich alle menschliche Kultur auf der Tatsache des 
Werkzeuggebrauches, auf der Tatsache der Werkzeugtechnik. "Die
selbe Wichtigkeit, welche der Ban von Knochenreliquien fiir die Er
kenntnis der Organisation untergegangener Tiergeschlechter, haben 
Reliquien von Arbeitsmitteln fiir die Beurteilung untergegangener 
okonomischer Gesellschaftsformationen. Nicht was gemacht wird, 
sondern wie, mit welchen Arbeitsmitteln gemacht wird, unterscheidet 
die okonomischen Epochen. Die Arbeitsmittel sind nicht nur Grad
messer der Entwicklung menschlicher Arbeitskraft, sondern auch 
Anzeiger der gesellschaftlichen Verhaltnisse, worin gearbeitet wird2." 

MARX nennt die durch die Werkzeuge in den Dienst der Menschen 
gestellten Krafte auch materielle Produktivkrafte. "Mit der Erwerbung 

1 MARX: Kapital, 1. Bd., 8.142. 2 MARX: A. a. O. 8.142. 
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nauer ProduktivkriLfte •.. verandern sich aIle ... geselIschaftlichen 
VerMltnisse. Die Handmiihle ergibt eine Gesellschaft mit Feudalherren, 
die Dampfmiihle mit industrielIen Kapitalisten1." Nun aber gliedert 
sich das geselIschaftlich-geschichtliche Leben der Menschen im Bereiche 
der Kultur in mehl-ere Teilgebiete: so besteht neben der Wirtschaft 
der Staat, das Rechtsleben, die Wissenschaft, die Kunst, die Religion. 
Wenn in der Tat die Gestaltung des gesellschaftlichen Lebens von der 
Gestaltung der Produktivkrafte abhangt, dann erhebt sich die Frage, 
ob die Abhangigkeit der verschiedenen Lebensgebiete von den Pro
duktivkriLften nicht auch entsprechend verschiedenartig sei. Dies trifft 
der materialistischen Geschichtsauffassung zufolge zu. Und zwar sei 
die grundlegendste hierher gehorige Tatsache die, daB nur das Gebiet 
der wirtschaftlichen Produktion in unmittelbarer AbMngigkeit von den 
materielIen Produktivkraften sich befinde, wahrend die iibrigen Teil
gebiete der Wirtschaft und ferner aIle anderen Lebensgebiete nur in 
mittelbarem, d. h. durch das Gebiet der wirtschaftlichen Produktion 
vermittelten Abhangigkeitsverhaltnisse zu jenen stfuiden2• "In der ge
selIschaftlichen Produktion ihres Lebens gehen die Menschen bestimmte, 
notwendige, von ihrem Willen unabhangige Verhaltnisse ein, ProduktionsJ 

verhaltnisse, die einer bestimmten Entwicklungsstufe ihrer materiellen 
Produktivkrafte entsprechen. Die Gesamtheit der ProduktionsverMlt
nisse bildet ... die reale Basis, worauf sich ein juristischer und poli
tischer "Oberbau erhebt, und welcher bestimmte geselIschaftliche Be
wuBtseinsformen entsprechen3." Diese durch die wirtschaftliche Pro
duktion vermittelte AbMngigkeit von den Produktivkraften bedeutet 
daher eine unmittelbare Abhangigkeit jener anderen Lebensgebiete von 
der wirtschaftlichen Produktion. "Die Produktionsweise des materiellen 
Lebens bedingt den sozialen, politischen und geistigen LebensprozeB 
iiberhaupt'." Diesem LebensprozeB kommt gar keine Selbstandigkeit 
zu; er gilt eigentlich nur als eine EntauBerung der Okonomie in andere 
Formen. "Auf einer gewissen Stufe ihrer Entwicklung geraten die 
materielIen Produktivkrafte der GeselIschaft in Widerspruch mit den 
vorhandenen Pi'oduktionsverha.Itnissen oder, was nur ein juristischer 
Ausdruck dafiir ist, mit den Eigentumsverha.Itnissen, innerhalb deren 
sie sich bisher bewegt hatten. Aus Entwicklungsformen dieser Produktiv-

1 MARX: Das Elend der Philosophie, Stuttgart 1892, S. 9l. 
B ENGELS, F.: hat spater neben der Produktion auch dem Austausch der Pro

dukte eine gewisse Selbstandigkeit zuerkannt, wahrend "die Verteilung der Pro
dukte und mit ihr die soziale Gliederung in Klassen oder Stande sich danach 
richtet, was und wie produziert und wie das Produzierte ausgetauscht wird". 
Anti-Diihring, 3. Aufl., 1894, S. 286. 

3 MARX: Zur Kritik der Politischen Okonomie, brsgg. von K. KAUTSKY, 
Stuttgart 1897, Vorwort S. II. 

, MARx: A. a. O. S. XI. 
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krafte schlagen diese Verhaltnisse in Fesseln derselben um. Es tritt 
dann eine Epoche sozialer Revolution ein. Mit der Veranderung der 
okonomischen Grundlage walzt sich der ganze ungeheure tiberbau lang
samer oder rascher um. In der Betrachtung solcher Umwalzungen muB 
man stets unterscheiden zwischen der materiellen, naturwissenschaftlich 
treu zu konstatierenden Umwii.lzung in den okonomischen Produktions
bedingungen und den jUi'istischen, politischen, religiosen, kiinstlerischen 
oderphilosophischen, kurz ideologischen Formen, worin sich die Menschen 
dieses Konfliktes bewuBt werden und ihn ausfechten1." Die Abhangig
keitsbeziehungen zwischen den okonomischen Produktionskraften und 
den einzelnen Gebieten des gesellschaftlichen Lebens stellen sich in 
systematischer Ordnung so dar: 

"Ein gegebenerGrad der Entwicklung der Produktivkrafte; die gegen
seitigen Beziehungen der Menschen zueinander in dem gesellschaftlichen 
ProduktionsprozeB, bestimmt durch diesen Grad; eine Form der Gesell
schaft, welche diese Beziehungen der Menschen ausdriickt ; ein bestimmter 
Zustand des Geistes und der Sitten, der dieser Form der Gesellschaft 
entspricht; die Religion, die Philosophie, die Literatur, die Kunst in 
tibereinstimmung mit den Fahigkeiten, den Geschmacksrichtungen und 
Neigungen, die dieser Zustand erzeugt - wir wollen nicht sagen, daB 
diese ,FormeI' nichts auBerhalb ihres Bereiches laBt - aber sie hat, 
wie uns scheint, den unbestreitbaren Vorteil, besser den Kausal
zusammenhang auszudriicken, welcher zwischen den ,Gliedem der 
Reihe' bestehts." 

Diematerialistische Geschichtsauffassung behauptetdemnach, daB zu 
allenZeiteneinParallelismus zwischender Beschaffenheitdesgesellschaft
lichen Labens und der gleichzeitigen Beschaffenheit der materiellen Pro
duktivkrafte mit Notwendigkeit stattfinden miisse, und daB die Produk
tivkrafte das fiihrende Glied innerhalb jenes Parallelverhaltnisses seien. 

Diese Behauptung will die materialistische Geschichtsauffassung 
durch die Ergebnisse empirisch-historischer Untersuchungen stiitzen, 
denen zufolge der fragliche Parallelismus in vielen Geschichtsepochen 
tatsachlich aufgetreten ist. Dieser Nachweis, selbst wenn er restlos 
gelingt, hiLtte aUein aber nicht die Fahigkeit, jene Behauptung logisch 
zu ermoglichen. DaB zu bestimmten Zeiten der in Rede stehende ParaUe
lismus auftrat, laBt logisch noch nicht zu dem SchluB gelangen, daB er 

1 MARX: Kritik der Politischen Okonomie, Vorwort S. XI f. So spricht MARX 
auch emmal von dem "religiosen Widerschein der wirkllchen Welt", der "iiber
haupt nur verschwinden (kann), sobald die Verhaltnisse des praktischen Werk
tagslebens den Menschen alltaglich durchsichtig verniinftige Beziehungen zu ein
ander und zur Natur darstellen." Das Kapital, 1. Bd., S.46. 

II PLECHANOW, G.: Beitrage zur Geschichte des Materialismus, Stuttgart 
1896, S.226/227. Die Anfiihrungszeichen innerhalb der angefiihrten Stelle er
klaren sich daraus, daB es sich dabei um eine Polemik gegen H. TAINE handelt. 
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immer stattfinden miisse. Ebenso gerechtfertigt ware der SchluB, daB 
zW'ei Menschen einander aIle Tage begegnen miiBten, weil sie sich bisher 
oft getroffen haben. In den Ergebnissen der genannten historischen 
Untersuchungen ist jedoch impIizite stets ein Bestandteil enthalten, der 
die Brocke von jenen Ergebnissen zu der in der materialistischen Ge
schichtsauffassung gegebenen Theorie bildet. Der fragliche ParalIelismus 
betrifft, wie bekannt, nicht Gliedei' von gleicher Dignitat; denn gegeniiber 
den materiellen Produktivkraften erscheinen aIle Lebenstatsachen als 
von jenen abhangige Funktionen. Sofem die materielIen Produktiv
krafte sich andern, andert sich die okonomische Pi'oduktionsweise und 
mit diaser das gesamte geselIschaftliche Leben. 

Es handelt sich nun um die A 'U!!as81J,ng von der allgemeinguZtigen 
Art dieser Abhiingigkeit. Die der materialistischen Geschichtsau:ffa.ssung 
eigentiimliche Auffassung jener Abhangigkeit ist fUr die logische MOg
lichkeit dieser Theorie von entscheidender Bedeutung. Wenn es z. B. 
im Kommunistischen :Manifest heiBt: "Die Ideen der Gewissens- und 
Religionsfreiheit sprachen nur die Herrschaft der freien Konkurrenz 
auf dem Gebiete des Wissens aus", so ist die Meinung der Verfasser des 
:Manifestes nicht et-wa die, daB jene von ihnen in Parallele gesetzten 1 

Ersclieinungen hinsichtlich ihres Auftretens nur in zufiillig-zeitlichem 
Zusammenhange gestanden hatten. Sondern solcher als historisches 
Faktum berichtete ParalIelismus wird stets als KaUBalzusammenhang 
gedeutet. Und zW'ai' gelten die als abhangig gedachten Glieder des 
ParalIelverhaltnisses ganzlich als Produkt der als unabhangig auf
gefaBten Glieder, in unserem Falle also die Ideen der Gewissens- und 
Religionsfreiheit ganzlich als Produkt der fundamentalen Wirtschafts
erscheinungen. Do. aber als deren Ursache wieder die materielIen 
Produktivkrafte gelten, so sind diese, zumindest in jenen Epochen, in 
denen der fragliche inhaltliche Parallelismus auftritt, Bedingungs
gesamtheit des gesellschaftlichen Lebens. Sie erscheinen in solchen 
Epoohen als die "eigentlichen letzten Triebkriifte der Geschichte", als 
die "treibenden Krafte", die "bewegenden Ursachen, ... die sick in 
den K6p!en der Handelnden zu Beweggrunden um!ormen1." 

Erst auf solchem Ergebnisse aufgebaut, wird die materialistische 
Geschichtsauffassung zu einer logisch moglichen Lehre. Sofern man 
niimlich voraussetzt, daB die materielIen Produktivki'afte in bestimmten 
Epoohen Bedingungsgesamtheit des gesellschaftlichen Lebens sind, und 
daB daraus der in jenen Epoohen auftretende inhaltliche Parallelismus 
sick erkliire, bedarf es nut der W'eiteren Voraussetzung, daB den ma
teriellen Produktivki'aften, zu allen Zeiten die dargelegte Bedeutung 

1 ENGELS, F.: Ludwig Feuerbach und der Ausgang der deutschen klass. 
Phil. 2. Aun., Stuttgart 1895, S. 45/46. 
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zukomme, um zu dem Schlusse zu gelangen, daB zu allen Zeiten der 
fragliche Parallelismus stattfinden miisse, daB zu allen Zeiten die Ge
staltung des gesamten gesellschaftlichen Lebens unbedingt und aus
schlieBlich von den materiellen Produktivkraften abhangig sei. 

Die Frage, ob die materiellen Produktivkrafte iiberhaupt Be
dingungsgesamtheit des gesellschaftlichen Lebens, d. h. menschlicher Be
tatigungen im weitesten Sinne, sein konnen, ist demnach die Grundfrage 
fiir die Geltungsmoglichkeit bzw. fiir den Geltungsumfang der materiali
stischen Geschichtsauffassung. Denn w'enn z. B. nachgewiesen werden 
konnte, daB die materiellen Produktivkrafte niemals jene Bedeutung 
haben konnen, daB vielmehr in allen Fallen wesentliche Entstehungs
bedingungen menschlicher Betatigungen gar nicht auf die Umwelt des 
Tatigkeitssubjektes zuriickfiihrbar sind, somit rein menschlich, urhaft 
individuelle waren, dann ware erwiesen: 

Erstens, daB jener nachgewiesene historische Parallelismus zwischen 
materiellen Produktivkraften und gesellschaftlichem Leben nicht 'Ver
anlassen darf, jene als Bedingungsgesamtheit dieses Lebens zu be
zeichnen; 

zWeitens, daB der fragliche Parallelismus tatsachlich, historisch, 
immer auftreten konnte, daB dies aber eine bloB akzidentiell, nicht 
prinzipiell begriindete Erscheinung Ware. Jener Parallelismus konnte 
zwar immer, aber er miiBte nicht immer auftreten, sofern eben die 
materiellen Produkti'Vkrafte nicht allein Faktoren des gesellschaftlichen 
Lebens, nicht Bedingungsgesamtheit menschlicher Betatigungen sind. 

Nun aber haben weder MARX noch ENGELS sich mit dem Problem 
der allgemeinen Entstehungsbedingungen menschlicher Betatigungen 
beschaftigt. Zum UberfluB bestatigt es ENGELS ausdriicklich. In 
einem Briefe, den er in seiner letzten Lebenszeit an FRANZ MEHRING 
richtete, heiBt es u. a.: "Sonst fehlt nul' noch ein Punkt, der abel' in 
den Sachen 'Von MARX und mir regelmaBig nicht genug hervorgehoben 
wurde, und in bezug auf den uns aIle gleiche Schuld trifft. Namlich 
wir aIle haben zunachst das Hauptgewicht auf die Ableitung der recht
lichen, politischen und sonstigen ideologischen Vorstellungen und durch 
diese Vorstellungen vermittelter Handlungen aus den okonomischen 
Grundtatsachen gelegt und legen miissen; dabei haben wir dann die 
formelle Seite iiber der inhaltlichen vernachlassigt: die Art und Weise, 
wie diese Vorstellungen usw. zustande kommen1." ENGELS gesteht also 
hier zu, daB der fundamentale Bestandteil del' von ihm vertretenen 
Theorie, ihr Begriff des kausalen Zusammenhanges zwischen mensch
lichen Betatigungen und auBeren Umstanden (Produktivkrafte) als 
ungepriifte Voraussetzung in die Theorie einging. 

1 Ver6ffentlioht bei F. MEHRING, Gesohiohte der deutsohen Sozialdemo
kratie, Stuttgart 1898, II. Teil, S. 556. 
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Weil aber dieser Begriff vorkritisch ist, d. h. weil weder MARX noch 
ENGELS iiber diesen Begriff jemals reflektiert haben, konnte diesen 
Mitnnern nicht die Bedeutung bew'UBt werden, die jenem Begriff im 
Gesamtbau ihrer Theorie zukommt. Deshalb konnten sie glauben, daB 
das Resultat ihrer empirisch-historischen Untersuchung zur Begriindung 
ihrer Theorie ausreichte und konnten iibersehen, daB diese Begriindung 
von jenem Untersuchungsresultate nur geleistet werden kann, sofern in 
dasselbe der die Begriindung der Theorie eigentlich leistende Kausal
begriff als Voraussetzung eingegangen ist: d. h. sofern der Nachweis 
des in Rede stehenden Parallelismus unmittelbar als Nachweis eines 
Kausalzusammenhanges bezeichneter Art gilt. 

DaB aber weder MARX noch ENGELS das fragliche Problem be
achteten, ist aus der historischen Bedingtheit ihres theoretischen For
schens, ist aus dem Verhaltnis beider zu HEGEL und LUDWIG FEUER
BAOH einerseits und zu den englischen und franzosischen Sozialisten 
andererseits zu begreifen; dieses Verh8.ltnis war fUr den Um!ang ihrer 
Problemstellung entscheidend. Doch sollin diesem Zusammenhang nicht 
weiter darauf eingegangen werden. Dagegen sei es gestattet, auf eine 
andere interessante Tatsache hinzuweisen. 

Der fundamentale Kausalbegriff der materialistischen Geschichts
auffassung W'Urde hier als vorkritisch bezeichnet aus der Reflexion heraus, 
daB derselbe als ungeprUfte Voraussetzung in die Theorie einging. Nun
mehr aber ist zu sagen, daB diesem Kausalbegriff vorkritischer Charakter 
auch konstitutiv zu eigen ist, und zwar aus folgendem Grunde: 

Bevor nicht durch eine Untersuchung ausgemacht W'Urde, ob die 
EntstehungsbedIDgungen menschlicher Betatigungen nur menschlich
individueller oder nur umweltlicher Art oder von beider Art sind, miissen 
als Inbegriff mJiglicher Entstehungsbedingungen sowohl das menschliche 
Individuum als auch dessen Umwelt (Milieu) anerkannt werden. 

MARX und ENGELS jedoch, obwohl sie sich im Hinblick auf das 
fragliche Problem noch auf dem vorkritischen Standpunkte befinden, 
entscheiden sich doch fUr einen bestimmten jener Faktoren, den umwelt
lichen, der fUr sie in der speziellen Gestalt der materiellen Produktiv
krafte in Betracht kommt. Und zwar deshalb, weil ihnen die letzteren 
fUr die Beschaffenheit und die Zeit des Auftretens der Betatigungen, 
den Inbegriff das gesellschaftlich-geschichtliche Leben ist, allein 'von 
Bedeutung zu sein scheinen. Diese materiellen Produktivkrafte gelten 
sofort als Bedingungsgesamtheit jener Betatigungen. 

Damit aber verfahren sie in einer Weise, die fUr einen bedeutsamen 
Typus vorkritischen Denkens bezeichnend ist l • 

1 Auf jenen Typus haben bedeutende Logiker aufmerksam gemacht. VgI. 
z. B.: J. ST. MILl: System der deduktiven und induktiven Logik, deutBch von 
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Falle, die dies em Typus angehoren, kommen natiirlich am haufigsten 
in der Praxis des gewohnlichen Lebens vor. 

Wenn z. B. jemand vor einer Uberschwemmung flieht, so bezeichnet 
er als Ursache seiner Flucht jene sein Leben gefahrdende umweltliche 
Konstellation; denn offenbar, ware diese nicht eingetreten, dann ware 
er nicht geflohen. Er fiihlt sich nicht als Ursache der Fluchthandlung; 
sein ganzer Wille, sein lch ist, seiner Aussage gemaB, gegen die Flucht 
gerichtet. Er muBte fliehen und all sein Hab und Gut im Stiche lassen; 
aus eigener Absicht hatte er es nicht getan. Erst nachdem jene umwelt
liche Konstellation eingetreten, erfolgte die Flucht. Deshalb gilt nun 
erstere allein als Ursache letzterer. Die allein ins Auge fallende wird zur 
allein wirksamen Ursache des Geschehnisses, eine Bedingung wird mit 
der Bedingungsgesamtheit ohne weiteres identifiziert. FUr den Mann 
der Praxis kommen eben in aller Beurteilung von Erscheinungen nur 
die gerade praktisch-wichtigen Momente in Betracht, nm sie beachtet 
er, nur sie fooert er auch im Urteil. Dennoch wiirde es 'Von der oben 
genannten Untersuchung iiber die Faktoren oder allgemeinen Ent
stehungsbedingungen'Von Betatigungen iiberhaupt abhangen, in welcher 
.Art und in welchem MaBe die Uberschwemmung als Ursache der Flucht 
bezeichnet werden darf; ob in der Tat jene die Bedingungsgesamtheit 
fiii.' diese ist. 

Und so ware es auch fiir die Vertreter der materialistischenGeschichts
auffassung, wenn sie das fragliche Problem ins Auge gefaBt hatten, 
zweifelhaft geworden, ob man die materiellen Produktivkrafte allein 
als Faktoren des gesellschaftlich-geschichtlichen Lebens bezeichnen 
kann. 

Es ergibt sich also: Wenn die materialistische Geschichtsauffassung 
alles sozialwissenschaftlich in Betracht kommende Handeln der Menschen 
als eine Funktion umweltlicher Faktoren bezeichnet, diese, d. h. genauer 
die materiellen Produktivkrafte als "die eigentlichen Triebkrafte" auf
faBt, "die bewuBt oder unbewuBt - und zwar sehr haufig unbewuBt -
hinter den Beweggriinden der geschichtlich handelnden Menschen 
stehen1", als die "bewegenden Ursachen", die sich eigentlich nur "in 
den Kopfen der Handelnden zu Beweggrunden umformen2," so tut sie 
dies auf Grund derselben naiven Denkgewohnheit, die den Fliehenden 
die auBere Gefahr als die Ursache seiner Flucht bezeichnen laBt oder die 
dazu fiihrt, den stoBenden Arm die Ursache des Rollens der gestoBenen 
Kugel zu nennen, ohne Riicksicht auf die gerade in diesem FaIle so 
sichtbaren, aber im Momente der Beurteilung gerade praktisch unwich
tigen Vorbedingungen, die in der gestoBenen Kugel selbst liegen. 

SCHIEL, I. Teil, namentlich S.389, 391, 396. SIGWART, ORR.: Logik, II. Band, 
S.158 u. o. 

1 ENGELS, F.: Feuerbach, S.46. 2 ENGELS, F.: A. a. 0., S.45. 
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Das Fundament der materialistischen Geschichtsauffassung ist dem
nach ein vorkritischer KausalbegriJJ, der mit ebenso vorkritischen Be
griffen von Individuum und Umwelt zusammenhangt. Freilich ist damit 
diese Auffassung noch nicht als ungiiltig erwiesen. Es konnte ja das, 
was sie als ungepriifte Voraussetzung einfiihrte, durch eine nachfolgende 
Untersuchung kritische Sanktion erhalten. 

Jedenfalls aber bleibt, wie solche Untersuchung auch ausfallen mag, 
der groBe Gedanke bestehen, daB die Gestaltung des gesellschaftlichen 
Lebens von jener der materiellen Produktivkrafte in bedeutender Weise 
beeinfluBt sei, auch auf solchen Gebieten, die, wie z. B. Kunst und 
Religion, auBerlich betrachtet, in nur unwesentlichen Beziehungen zu 
jenen Produktivkraften zu stehen scheinen. Nur miiBte Art und MaB 
dieser Bedeutung noch genauer dargelegt werden. Dies ist aber erst 
moglich vom Standpunkte eines Losungsversuchs des Problems der 
Entstehungsbedingungen menschlicher Betatigungen iiberhaupt. 

c) Der Versuch einer Problemlosung yom Standpunkte der 
Bediirfnislehre. 

Da nun, wie oben auseinandergesetzt, das Problem der Entstehungs. 
bedingtheit menschlicher Handlungen in das Problem der Entstehungs
bedingtheit menschlicher Bediirfnisse sich verschiebt, ist jetzt die Frage 
zu beantworten: Welche Elementarfunktionen des Bedfufnisses sind als 
vom Menschen und welche als von der Umwelt generell beigebracht 
anzuerkennen. Die Beantwortung dieser Frage hat zwei Voraus
setzungen: Eine Erkenntnis des Wesens menschlicher Bediirfnisse und 
das Vorhandensein exakter Begriffe von Mensch und Umwelt. Die erste 
Voraussetzung wurde im ei'sten Kapitel bereits zu liefern versucht. Die 
Erfiillung der zweiten Voraussetzung WUi'de dort aber nur angebahnt 
und ist daher erst an dieser Stelle vollstandig zu erfiillen. 

"Mensch" bedeutet zunachst die Erscheinung eines Leibes zusammen 
mit jenen seelischen Tatsachen, die als mit dem Leben dieses mensch
lichen Leibes irgendwie verkniipft, angesehen werden: also der Mensch 
als psychophysische Organisation. Dann wai'e als Umwelt alles zu be
zeichnen, was den Menschen ill Raume umgibt. Diese Umwelt kann 
zunachst eine gewisse Gruppe von Formelementen der Bediirfnisse, ge
wisse Gruppen 'von Vorstellungen, ffu sich in Anspruch nehmen: denn 
voi' allem die ill Raum gegebene Welt ist diejenige, welche der Mensch 
als "voi' sich hingestellt" vorfindet. 

Trifft dies aber zu, dann darf es keine raumlich~ Erscheinung geben, 
die davon ausgenommen ware und damit nicht unter den Begriff der 
iill Raum gegebenen Umwelt fiele. Damit ist gesagt, daB auch 
unser eigener Leib, eben als ein im Raum sich vor uns Hinstellendes 
oder Vorgestelltes zur Umwelt gezahlt werden muB. Der praktische 
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Mensch natiirlich wird gewohnlich bei dem ersten Begriff der Umwelt, 
der den eigenen Leib noch ausschlieBt, verbleiben. Obwohl auch er dazu 
gelangen kann, jene Erweiterung des Begriffes vorzunehmen: z. B. wenn 
er von der Welt und auch von dem eigenen Leibe "erlost" sein will, 
wenn ihm der eigene Leib zur "Last" wird, die er von "sich" abschiitteln 
mochte. Aber untertheoretischen Gesichtspunkten ist es von vornherein 
zulassig, auch den Leib in den Begriff der im Raum befindlichen, vor
stellungsmaBigen Welt aufzunehmen. Das Individuum ware hier eigent
lich auf das "Seelische", auf die geistige"Personlichkeit"eingeschrankt. 

Doch auch dabei kann nicht stehen geblieben werden. Man scheidet 
gewohnlich vom Reiche der sinnlich wahrnehmbaren Wirklichkeit die 
Welt der Erinnerung. Soweit diese vorstellungsmaBige Bestandteile 
(zunachst raumlichen Charakters) enthalt, miissen diese dem Begriffe 
der Umwelt zugeteilt werden; denn auch die im Raum gegebene "wirk
liche" Welt gibt sich uns doch nur dadurch kund, daB sie sich uns vor
stellt, wir mssen von ihr nur als von einer vorgestellten. Freilich tragt 
sie den Charakter der "Wirklichkeit" im Gegensatz zu den Erinnerungs
vorstellungen, aber das andert nichts an der Tatsache, daB sie Vorstellung 
ist gleich dies en letzteren. Und iibrigens nehmen die Erinnerungs
vorstellungen im Traume den Charakter der "Wirklichkeit" an, der 
ihnen erst beim ErW'achen entschW'indet. Auch im wachen Zustande 
konnen die Erinnerungsvorstellungen diesen Wirklichkeitscharakter an
nehmen. 

Es soIl auf die erkenntnistheoretischen Probleme die sich hier der 
Aufmerksamkeit aufdrangen, in diesem Zusammenhange nicht naher 
eingegangen werdenl . Nur so viel sei bemerkt: ob man auf dem Boden 
des sogenannten "naiven Realismus" steht, der eine unabhangig vom 
BewuBtsein existierende Welt annimmt, die sich durch Vorstellungen, 
die sie in unserem BewuBtsein erzeuge, in diesem kundgebe; oder ob 
man auf dem Boden einer erkenntniskritischen Theorie steht, der viel
mehr das dem BewuBtsein unmittelbar Gegebene lediglich Vorstellung 
ist und der es daher zum Problem wird, wie wir dazu gelangen, aus 
diesen Vorstellungen eine objektive dingliche Welt zu bauen an deren 
von unserem BewuBtsein unabhangige Existenz wir glauben: in jedem 
dieser FaIle ist es doch die Vorstellung, durch die wir von der Umwelt 
mssen. Nenne man nun die VOi."stellung Umwelt oder Erzeugnis der 
Umwelt, in jedem FaIle gehort die Vorstellung auf die eine oder die 
andere Weise funk:tional zur Umwelt und nicht zum Individuum. Und 
das ist hier das Wichtige. 

Die Begriffe Individuum und Umwelt werden durch Abstraktion 
aus dem Gesamtweltinhalte gewonnen und erganzen demnach einander. 

1 Siehe die ausfiihrliche Erorterung in dem obigen Kapitel iiber die exist en
ziaIe Erfassung der Befriedigungsobjekte und die Realitat der AuJ3enweIt. 

Kraus, Bediirfnls und Befriedigung. 5 



66 Die Faktoren der kulturellen Entwicklung. 

Port, wo das Reich der Umwelt beginnt, endet das Reich des Indi
viduums und umgekehrt. Und sofern die Erinnerungsvorsteliungen 
auch Vorsteliungen sind, eignet ihnen derselbe Charakter des Nicht
Individuelien, d. h. nicht zum Menschen-Individuum Gehorigen. 

Fagen wir - wie wir wohl miissen - zu den Vorsteliungen des Ge
sichts- und des Tastsinnes noch die Gehors-, die Geruchs- und die Ge
schmacks'Vorsteliungen hinzu, - dieselben tragen alie den Charakter 
'Von Formelementen des Bediirlnisses - so erhalten wir einen Umwelt
begriff, der alie vorstellungsmii{3igen Bestandteile des BeWliBtseins, mit
hin alie Formelemente der Bedurfnisse umfaBt. 

Und Nicht-Umwelt, d. h. aber zum Individuum gehorig, Ware das, 
Was sonst noch im Bediirfnis 'Vorhanden ist, namlich das Begehrens
oder Willenselernent zusammen mit der Vorstellungsfahigkeit, das Ge
fuhlselement der Lust und der Unlust und das zentrale 1 chbewufJtsein. 

Damit Waren die reinen theoretisch-exakten Begriffe 'Von Umwelt 
und Individuum gewonnen. Alle iibrigen Umwelt- und Individuum
begriffe, die noch gebildet werden konnen - und die werden gebildet, 
bin ja auch ich in dieser Darsteliung selbst 'Von einem solchen Begriffs
paar ausgegangen - sind nur Variationen, die dadurch entstehen, 
daB man aus irgendwelchen Griinden praktischer Natur - also auch aus 
Griinden wissenschaftlicher Praxis - aus dem Bereiche der Umwelt 
Bestandteile nimmt, um sie dem Begriffe des Individuums unterzuordnen. 

1st aber das theoretisch-reine Menschenindividuum als das mit 
Begemen, Vorsteliungsvermogen und Fiihlen 'Verschmolzene lch zu de
finieren, dann ergibt sich aus der Funktionsanalyse des Bediirfnissesl, 
daB der Mensch unter allen Umstiinden der wesentliche Faktor mensch
licher Handlungen ist, soferne Begehren, Vorsteliungs£ahigkeit, Fiihlen 
und zentrales lch die konstitutiven Elemente der Bediirfnisse sind. 

Sofern weiter die Definition der Elemente eines Bediirfnisses aus 
ihrer Funktion im Ganzen des Bediirfnisses erfolgte, und sofern jedes 
dieser Elemente als Elementarfunktion durch eine andere Elementar
funktion nicht vertreten werdenkann, diese daherunauswechselbar sind, 
ist ihre Selbstandigkeit, d. h. gegenseitige funktionale Unabhiingigkeit 
festgestelit; sie erganzen einander nur. Und somit stiinde auch der 
Mensch als von der Umwelt wesentlich unabhiingiger Erzeuger seiner 
Taten da. Nur akzidentieli - namlich nur hinsichtlich der Formung 
und Gestaltung seines Begehrens - erscheint er und sein Randeln 
'Von der Umwelt abhangig. 

1st mit den letzten Satzen das Grundproblem dieses Kapitels in 
sicherer Weise entschieden 1 1st damit in unbezweifelbarem Beweise 
eine allgemein giiltige Formel, ein Gesetz festgestelit, in welcher Art 

1 1m ersten Kapitel. 



Der Versuch einer Probleml6sung vom Standpunkte der Bediirfnislehre. 67 

und in welchemMaBe sowohl das menschliche Individuum als auch dessen 
j eweilige Umwelt an der Erzeugung eines Handlungsmotives und dadurch 
mittelbar an der Erzeugung menschlicher Handlungen beteiligt sei 1 

Nein! Und zwar aus folgendem Grunde: Man kann namlich bei 
jedem System, d. h. einem Ganzen einheitlich zusammen wirkender 
Telle, nicht nur nach der funlctionellen Bedeutung jedes Telles in diesem 
Zusammenhange, sondern auch nach seiner Genesis, seiner Herkunft 
fragen. Ein sehr deutliches Beispiel gibt hier zunachst der Begriff des 
Mechanismus. 

Wie steht es nun mit dem System, das ich oben Bediirfnis nannte 1 Ist 
es nicht m6glich, eine Reduktion innerhalb seiner Elemente vorzunehmen, 
so daB z. B. das Begehren als Erzeugnis des Vorstellungselementes er
schiene 1 Diese Frage ist nicht zu beseitigen etwa dadurch, daB man auf 
die Analyse des Bediirfnisses hinweist, die jedes Element in seiner 
funktionalen Unersetzlichkeit und damit Unabhangigkeit von den 
anderen aufzeigt. Denn hier handelt es sich nicht um die funlctionale, 
sondern um die genetische Betrachtungsweise, die sich um den ProzeB 
des Entstehens einer Tatsache kiimmert, wahrend erstere, das Bestehen 
voraussetzend, nur um Stellung und Tiitigkeit (Funktion) des bereits 
Bestehenden innerhalb eines Ganzen fragt. 

Eine grobe Verdeutlichung fiir das Verhaltnis dieser Betrachtungs
weisen gibt ein Hinweis auf die Familie. Die bereits konstituierte, 
bereits bestehende Vollfamilie im heutigen Sinne ist ein System zu
sammenwirkender Individuen, deren wesentliche Vater, Mutter und 
Kind genannt werden. Diese Individuen sind funktionell eigenartig, 
untereinander nicht vei.'tretbar, unabhangig in dies em Sinne, so lange 
man die konstituierte Familie im Auge hat. Der anderen Frage nach 
der Entstehung dieser Familienelemente stellt sich eines - das Kind -
als Produkt beider anderer dar. 

Und so beim Bediirfnis. Es zeigt sich zumeist, daB die Setzung des
selben von der Setzung einer Vorstellung abhangig ist, die im Bediirfnis 
die Rolle des negativen Formelementes inne hat. Die populare Sprech
weise bezeichnet die Vorstellung als Ursache des Begehrens. Das 
Feuer z. B., das einen K6i:perteil trifft, "erzeugt" Schmerz oder Unlust 
und das Begehren, dem Schmerzerzeugenden zu entweichen. 

Wenn auf dem Gebiete der Raumwelt, im Sinne des naiven Kausal
begriffs, eine besonders ins Auge fallende Bedingung eines Ereignisses 
mit der Bedingungsgesamtheitdes letzteren identifiziert wird, dann ist 
es gereifterer Betrachtungsart leicht, auf die Vorbedingungen hinzu
weisen, die das naive Auge ganz iibersah. Hinsichtlich der vorliegenden 
Frage wiirde nun die Sachlage prinzipiell dieselbe sein, wenn das Be
gehren vor den Vorstellungen, die es formen, gegeben ware. (Ahnlich 
der ruhenden Kugel, ehe diese der StoB trifft.) Dann ware die Be-

5* 
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lmuptnng, die Vorstellung rufe aIle ubrigen Elemente des Bediirfnisses 
hervor, sei mithin Bedingungsgesamtheit fUr ein Bediirlnis, leicht ab
zuweisen, bzw. dahin einzuschranken, die Vorstellung sei eine Bedingung 
fUr das Zustandekommen des Bediirfnisses, dessen andere Bedingungen, 
unabhangig von den Vorstellungen, im Fiihlen und Begehren gegeben 
seien. 

In der Tat ist eine solche Argumentation ffir den positiven Pol des 
Bediirfnisses moglieh. Begehren samt Vorstellungsfahigkeit undFiihlen 
sind hier friiher da als das endgiiltige Formelement. 

Anders jedoch beim negativen Pol: hier ist die Vorstellung zumeist 
aUein siehtbare Setzungsbedingung. Die genetische Unabhangigkeit 
von der Vorstellung am positiven Poldes Bediirfnisses reicht alsonieht 
aus gegeniiber der Frage naeh der Genesis des Begehrens, Fiihlensusw. 
iiberhaupt. Es miissen noch die genetischen Beziehungen zur Vor
stellung am negativen Pol geklart werden. 

Hier mnB nun gesagt werden: Selbst W'enn auBer den Vorstellungen. 
nichts anderes als Vorbedingung fUr die Setzung des Bediirfnisses hin
gestellt werden konnte, ware damit noch nicht die Vorstellnng als Be
dingungsgesa.mtheit jener anderen Elementarfunktionen hingenommen: 
Denn einmal zugegeben (obwohl die reine Erfahrung dies nicht lehrt), 
daB die Vorstellung Begemen und Fiihlen durchaus "erzeuge", "verni.'
sache", also deren Bedingungsgesamtheit sei: was ware damit gewonnen1 

Aus niehts wii.'d niehts. SolI die Vorstellung Bedingungsgesamtheit 
der iibrigen Elemente sein, dann muB sie diese aus sieh hervorbringen. 
Von naheliegenden Sehwierigkeiten solchen Gedankens abgesehen, so 
ist doeh des sen logiseher Gehalt dahin zu bestimmen, daB in der Vorstel
lung in potentia, der Mogliehkeit nach, zunachst nur latent, Begehren, 
Fiihlen usw. schon gegeben seien, daB sie dann in einem bestimmten 
Augenbliek hervoi.'traten und sieh der Vorstellung gegeniiberstellten 
als durehaus neuartige, dui.'ch das Vorstellnngselement unersetzbare 
Elementartatsachen. D. h. der Gedanke, der die Frage nach der Her
kunft der iibrigen Elemente beantworten will dureh Behauptung 
einer Erzeugerrolle der Vorstellung, erweist sich als unvollziehbar. Die 
Erklarung des Entstehens von Fiihlen, Wollen usw. aus der Vorstellung 
ist in der Tat keine solche Erklarung; denn sie setzt das Bestehen jener 
Tatsaehen immer schon voraus. Folgerichtig durchgefiihrt, laBt jener 
Gedanke uns dort, wo wir schon im Augenblicke der Fragestellung 
gewesen. Es ergibt sieh demnach: die Teilinhalte oder Elementar
funktionen des Bediirfnisses sind nicht nur funktional von einander 
unabhangig, sondern auch genetiseh nicht auseinander ableitbarl. 

1 Diese erkenntniskritische .Auseinandersetzung erfolgt vor allem im Interesse 
der Anhanger gewisser erkenntniskritischer Richtungen (Phanomenalismus usw.). 
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Es ist aber nicht nur die Vorstellung nicht als Bedingungsgesamt
heit der iibrigen Bediirfnisselemente anzuerkennen; sondern, sofern 
sie iiberhaupt noch als eine Setzungsbedingung anerkannt werden 
muB, kann sie nur noch als eine rein zeitliche Bedingung gelten. Es ist 
wichtig das klar zu sehen. Denn auf dem Gebiete der Raumwelt ist jede 
Bedingung auch 'Vonquantitati'V-qualita.ti'Ver Bedeutung fUrdas folgende 
Geschehnis, was aus der quantitati'V-qualitati'Ven VeranderungdesKom
plexes der Vorbedingungen durch Hinzutreten der Komplementarbe
dingungen ersichtlich ist. Bei den Erscheinungen des Begehrens usw. 
kennen wir aber au.Ber den Vorstellungen keine Vorbedingungen, d. h. 
wir kennen keine Bedingungen, die gesetzt waren noch vor dem Eintritt 
der die anderen Elemente "hervorrufenden" Vorstellung. Selbst wenn 
also die Vorstellungnicht nur 'Von zeitlicher, sondernauch vonmaterialer 
Bedeutung fiir ihre Setzung, fUr ihr Entstehen ware, so konnte doch 
solche Bedeutung kein Gegenstand moglicher Erfahrung sein. 

Daraus ergibt sich, daB auf dem Boden reiner Erfahrung Begehren, 
Vor8tellung8fahigkeit, Filhlen (und das mit ihnen unmittelbar 'Ver
kniipfte Zentralich) als nicht weiter ableitbare Elemente erscheinen. 

In kurzer Zusammenfassung kann gesagt 'Werden: 
Sofern Bediirfnisse als Ursachen menschlicher Betatigungen gel ten, 
soferne konstitutive Elemente des Bedii'rfnisses Begehren, Vor-

stellungsfahigkEit, Fiihlen (und Zentralich) sind, 
soferne diese Elemente dem Begriffe des Individuums untergeordnet 

werden mUssen, dessen Selbstandigkeit zunachst auf die selbstandige 
Funktionalitat jener seiner Bauelemente im Ganzen des Bediirfnisses 
sich griindet, 

soferne diese Bauelemente des Individuums nur in zeitlicher Hin
sicht 'Von dem Formelement des Bediirfnisses, der Vorstellung, genetisch 
abhangig gedacht werden miissen, 

soferne weiter das bereits entstandene Begehren durch Hinzutreten 
der VorstellUng aus dem Zustand der Vagheit in den der Geformtheit 
iibergeht, 

ergibt sich der Begriff eines men8chlichen Individuums, das seiner 
Setzung oder seinem Sein nach nur als durch 8ich determiniert angenom
men werden muB, und nur seinem J etzt8ein und S08ein, d. h. der Set
zung8zeit und der konkreten Formung 8eine8 Begehrens nach als durch 
die ilbrige Welt, seine U mwelt bestimmt erscheint 1. 

1 Daraus ergeben sich u. a. fiir den Geltungsumfang der materialistischen Ge
schichtsauffassung die im vorigen Kapitel angedeuteten Folgerungen. Auch 
fUr den Geltungsumfang anderer Geschichtstheorien ist damit ein fundamen
taler Matlstab gewonnen. In einer besonderen Arbeit soU noch untersucht 
werden, welche historische Gestaltungen diese grurulsatzliche Freiheit des 
Menschen angenommen hat. 
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c. Anhang zum grnndsitzlichen Hauptteile. 
Vorbemerkung. 

lch habe schon in der Einleitung darauf hingewiesen, daB diese 
Schrift auBer ihrem grundsatzlichen Hauptteil noch einen Anhang 
enthiilt. Hier folgt er nun. Er umfaBt eine Sammlung von Skizzen 
sozialhistorischer und sozialpolitischer Natur. 

Die Unterschiede zwischen verschiedenen Ktilturen lassen sich auch 
darstellen als Unterschiede der Menschen in ihren Beziehungen zu den 
gropen Hintergrundmachten ihres Bedurfniskreises. Im AnschluB an 
die grundsatzlichen Darlegungen des Hauptteils dieser Schrift soll das 
fiir die altchinesische, die altindische, die altislamische, die altjfidische, 
die altchristliche und die moderne Kultur kurz angedeutet werden. 

Ferner: Die Erorlerungen des Rauptabschnittes fiber die Faktoren 
des Geschichts'Verlaufs bieten eine wissemchaftliche Unterlage, und 
zwar die fundamentalste, fiir die Behandlung 'Von Fragen der Gesell
schaftsreform. Denn die Einstellung zur Gesellschaftsrefoi.'m ist, be
wuBt oder unbewuBt, auch davon abhangig, welche Bedeutung man 
menschlichem Planen und Wollen fiir den Geschichts'Verlauf zuerkennt. 
Meine Auffassung 'Von dieser Bedeutung kommt in den Skizzen fiber 
die Familie, die Bediirfnisbefriedigung in der Volksgemeinschaft und das 
Fiirsorgewesen zum Ausdruck. 

Wie schon in der Einleitung betone ich auch hier, daB es sich in 
diesem Anhang bloB um Skizzen handelt. Um erste Niederschriften 
von Gedanken, die noch sehi' der Durcharbeitung bediirfen. Wahrend ich 
fiir den grundsatzlichen Teil der Schrift die Anlegung strenger MaBstabe 
erbitte, mochte ich den Anhang anders aufgefaBt wissen: als einen Ver
such farbiger Konkretisierung des grundsatzlichen Teiles der Schrift. 
Um auch den Anhang aus dem Stadium des Apercus und des Essays 
auf die Rohe 'Vollgiiltiger wissenschaftlicher Untersuchung zu bringen, 
um ihm also neben seinem illustrati'Ven Zwack auch einen anerkannten 
Selbstzwack zu verleihen, wird es noch 'Vieler Bemiihungen bediirfen. 

I. Sozialhistorische Skizzen. 
a) Altchina nnd dar Geist dar Ordnung. 

China ist auch heute noch zum groBen Teile das, was es Jahr
tausende hindurch war: ein Bauernland. Darum wird die Frage nach 
dem Wesen Altchinas zu einem groBen Teil beantwortet sein, wenn man 
das Wesen des altchinesischen Bauerntums erfaBt hat. 

WielebtederchinesischeBauer 1 Er sah seine Bediirfnisbefriedigung 
'Voneiner FiiJ.le vonMachten bestimmt: auf der einen Seite durch seine 
eigenen korperlich-geistigen Krafte und auf der anderenSeite durch jene 
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Machte, dieerins.einern.ii.heren und 'Weiteren Umgebung sah undannahm. 
Solche Machte 'Waren ihm: Himmel, Sonne, Mond, Sterne, Ebene, Hugel 
und Berge; Wolken, Winde, Quellen und Fliisse; Weib und Kinder, 
Ver'W'andte und Nachbam; der n.ii.chste kaiserliche Beamte und dessen 
Auftraggeber bis hinauf zum. Kaiser. Aber auch die Verstorbenen, an
gefangen 'Von den eigenen Vorfahren bis hinauf zu den Heroen der 
Vorzeit, waren ihm Faktoren fUr Gluck und Ungluck in seinem gegen
wa.rtigen Dasein. Alles um ihn herum atmete Beseeltheit, Lebendigkeit. 
Sein Dasein zu all diesen Machten in geregelte Beziehungen zu bringen 
bedeutete fUr ihn oberstes Lebensgebot. 

Er bemerkte nun, daB die Naturgewalten charakteristische Ver
schiedenheiten des Verhaltens zeigen. Die Gestirne nehmen einen 
bestimmten geordneten Lauf, Tag und Nacht und die Jahreszeiten 
folgen sich regelmii.Big: dies ist ein Reich der Ordnung. Aber mitten 
drin in dies em gibt es anscheinend Elemente der Willkiir, der Laune, 
del' Unberecbenbarkeit: Wolken, Fliisse, Winde, lassen keine feste 
Ordnung ihres Auftretens erkennen. Oft vernichten sie seine Hoffnungen 
auf Ernten und sonstiges Erhofftes. Aber auch aus der Welt der Graber 
'W'irkt Willkiir in sein Schicksal hinein. 

Welches Verhalten ist nun diesen Machten der Ordnung und der 
Willkiir gegenuber z'W'eckdienlich ~ Zunachst: all diesen Schicksals
machten muB goopfert 'Werden. Das Opferwesen war seit alter Zeit so 
geordnet, daB Kaiser und Beamte einerseits und das Yolk anderer
seits bestimmte Opfergebiete zu betreuen hatten. 

Zum Opferwesen gesellt sich nun aber eine charakteristische andere 
Art der Ru.cksichtnahme auf die oberen Machte. Do. die mchtigsten 
unter ihnen, die Gestirne, ein Ordnungsreich darstellen, erfaBt es der 
chinasische Mensch, 'Vor allem der Bauer, ala seine Pflicht, die Be
ziehungen zu a.llen Machten seiner Umgebung zum geordneten System 
zu gestalten. So 'Vollzieht sich z. B. del' Verkehr mit den Nebenmenschen 
Mch bestimmten zeremonicllen Geboten. Das gilt auch fUr die engeren 
Daseinskreise. Ehrfurcht und Liebe Bollen auch innerhalb dieser Gi'Und
gesetze des Verkehrs sein: Ehrfurcht des Sohnes gegenuber dem Vater, 
des jiingeren Bruders gegenuber dem ii.lteren, des Freundes gegenuber 
dem Freunde, Liebe des Vaters gegenuber dem Sohne usw. 

Die Einfiigung des Einzelnen in diese umfassende Verkehrsordnung 
geschah 'Von den Kindheitsstufen an. 

Naturordnung und Gesellschaftsordnung, Naturgesetze und Moral
gesetze sind fUr den chinesischen Bauer enge mit einander 'Verknupft. 
Er ist u.berzeugt, daB die Verletzung 'Von Moralgesetzen auch zu Sto
rungen im Naturlaufe fiihren miisse. Er 'War darum auch stets da'Von 
durchdi'Ungen, daB etwa. unmoralisches Verhalten eines Kaisers sich in 
Naturkatastrophen und in deren Gefolge in MiBemten aus'W'irken musse; 
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wie urngekebrt ein tadellos lebender Kaiser auch fruchtbare Ernten 
veranlasse. 

KONFUZIUS hat diese Urauffassungen des chinesischen Bauern
turns und die auf ihnen beruhenden Verhaltungsweisen, die Jahr
hunderte vot ihm schon gehegt und geiibt wurden, zu scharfstem Be
wuBtsein gebracht. Hiervon entstand ein literarischer Niederschlag, 
der seinerseits wieder 'Viele Jahrhunderte hindurch Grundlage der 
Volkserziehung wurde. 

Neben dem Konfuzianismus sind aber noch andere geistige Stro
mungen aus dem altchinesischen Bauernturn erwachsen. 

Seit alten Zeiten ist der Chinese hoherer geistiger Art det Auf
fassung, daB hinter allen sichtbaren Erscheinungen, auch den ge
waltigsten, etwas Hoheres und mit ihnen schwer vergleichbares steht: 
er nennt es Tao. Man hat dieses Wort verschieden iibersetzt, man hat 
dafiir die Worte Vetnunft, Sinn usw. gebtaucht. Diese Vbersetzungen 
sind nicht falsch, abet sie sind nach meinet Vberzeugung unvollstandig .. 
Der tiefsinnige Inder hatte zur Kennzeichnung seines oberst en Welt-· 
prinzips zunachst eine negative Definition zur Hand: Neti, Neti, Nein, 
Nein. Er meinte damit, daB kein menschliches Wort und kein mensch] 
licher Gedanke ausreiche, um dieses Vberirdische und Vberhimmlische 
zutreffend zu erfassen. Denselben Gedanken dmckt in der Spatantike 
PLOTIN aus, Wenn er sein oberstes Weltptinzip, das Hen, das Eine, 
als nicht nur iibetmateriell, sondern auch als iibetseelisch und iiber
geistig, ja sogar als iiberseiend bezeichnet. Vberall gab und gibt es 
Menschen, die dieses Welthintergriindige ahnend erfassen. Und iiberall 
bedeutet das ein ahnlich geartetes Erlebnis wegen det Verwandtschaft 
geistiger Art, die zwischen den hoher gearteten Menschen verschiedener 
Zonen und Zeit en besteht. Aus solcher Erfahrung hemus ist auch das 
Tao-Erlebnis richtig zu deuten. 

Auch KONFUZIUS weiB von diesem Tao. Aber et spricht wenig 
damber. Er ist eine praktisch gerichtete Natur und will das Tao so
weit als moglich in der Lebensfiihrung verwirklichen. Auch diese Ver
kniipfung von Mystik und Moralitat ist eine Eigentiimlichkeit groB
gearteter Menschen: Seid vollkommen wie Euer Vater im Himmel 
vollkommen ist. 

DaB KONFUZIUS wenig vom Welthintergrunde spricht diirfte aber 
auch einen anderen Grund haben. Eine alte Erfahrung lehrt, daB die 
Vberzeugung vom Vorhandensein hoherer Machte zu einer zweifachen 
Stellungnahme zu fiihren vetmag: opfern ist fiir die eine, zaubern fiir 
die andere kennzeichnend. Der Opfernde neigt sich ehrfiirchtig vor 
den hoheren Machten, der Zaubernde will Hert iiber sie werden. Aller
dings gibt es ein Opfern, das obne wirkliche Ehrfurcht erfolgt und nur 
als Mittel der Machtgewinnung dienen soIl. Und andererseits gibt es ein 
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Zaubern, das nur als Mittel dienen soll, sich den hoheren Machten ehr
fUrchtig zu nahern. Entscheidend bleibt aber Gesinnung, die ehr£iirchtige 
oder ma.chtgierige Tendenz. Und da sieht nun KONFUZIUS Menschen 
am Werke, denen es nur um Machtgewinnung zu tun ist, nicht aber um 
jene moralische Lebensfiihi'ung, deren Grundgesetz Ehrfurcht ist. 

Auch jene Machttendenz diirfte ihre Wutzeln in urtiimlichen Ver
haltnissen haben. Den Ordnungsmachten seiner Welt diente der Bauer 
durch Opfertatigkeit und geordnete moralische Lebensfiihrung. Den 
Willkiirmachten der Welt jedoch schien man allein durch solche Ver
haltungsweisen nicht entsprechen zu konnen. Was solI ein armer 
Mensch tun, wenn Kaltekatastrophen, Orkane, wild gewordene Fliisse 
Leben und Eigentum gefahrden ~ Wenn moralische Lebensfiihrung 
nicht hilft, wenn Opfer nicht helfen, dann bleibt noch der Versuch der 
Zauberei. Gegen Willkiir der Natur Magie. Wahrend fUr den Kon
fuzianismus ehr£iirchtiges Sicheinschmiegen in die gottliche Weltordnung 
bestimmende Stellungnahme ist, ist fUr die chinesische Magie kriege
rischer Unterjochungsdrang gegeniiber den Umgebungsmachten kenn
zeichnend. Dieser Geist der Magie, der in China doch fast immer eine 
nur untergeordnete Bedeutung hatte, ist aber das treibende Element 
im neuzeitlich-europaischen Geiste. Als schrankenloser Drang nach 
Naturbeherrschung, nach W'irtschaftlicher und politischer Macht offen
bart sich dieser Geist. Es liegt in ihm eine Tendenz, Ehrfurcht zur 
Seite zu schieben: zur Seite zu schieben besonders die Ehrfurcht 'Vor 
dem, was iiber und was neben unS ist. Gegen diese Tendenz erwuchs 
auf europaischem Boden eine immer mii.chtiger werdende Stromung: 
sie ist sozusagen das konfuzianische Element in der europaischen 
Kultur. 

Auf all diesen Tatsachen bei.'Uhen die bisherigen .Ahnlichkeiten und 
Verschiedenheiten und die kiinftigen gemeinschaftlichen Entwicklungs
moglichkeiten der chinesischen und der europaischen Kultur. China. 
ist heute aus daseinskampflichen Grlinden damit beschaftigt, sein aites 
ma.gisches Element quantitati'V und qualitativ im europaischen Sinne zu 
entwickeln. Es muB sich nur da'Vor bewahren, sein segensreiches kon
fuzianisches Element einzubiiBen. Umgekehrt hat Europa fiir eine Ent
faltung jener Elemente der Ehrfurcht, der Ordnung, der Harmonie zu 
sorgen, ohne die sein Geist macht'Vollen Schaffens fruchtlos wird. 

b) AItindien und der Geist der Einheit. 
Auch dieser Kulturkreis hat begonnen, europaische Methoden in 

sein technisch-wirtschaftliches und in sein politisches Leben einzufiihren. 
Gibt es auch dort tra.ditionelle geistige Machte, die, wie der chinesische 
Konfuzianismus, ihrem Wesensgehalte nach, als Gegengewicht erhalten 
bleiben soUten ~ Und eine weitere Frage: Welche Forderung konnte der 
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europiische Kulturkreis durch entsprechend ernste Beachtung jener 
Machte erfahren ~ 

Wer sind jene Machte 1 
Um sie zu 'Verstehen, muB vor allem die weltanschauliche Entwicklung 

jenes Volkes der .Axya beachtet werden, 'Von dem man annimmt, daB 
es 'Vor einigen tausend Jahren jn Indien eindrang. Nach dem Zeugnis 
der Veden, seiner a.lten Erinnerungssammlungen, war es da.ma.ls vor
wiegend ein Hirten'Volk. 

Die Weltanschauung dieses Hirten'Volkes tritt besonders plastisch 
her'Vor, wenn man sie etwa mit der altchinesischen 'Vergleicht. Zwei 
Hauptgruppen 'Von Erscheinungen sieht der chinesische Bauer an 
seinemHorizont: Phanomene der Ordnung und Phanomene anscheinender 
Wm,kilr. FUr den chinesischen Bauer war nun kennzeichnend, daB ihm 
das Hauptgewicht auf den Erscheinungen der Ordnung lag und daB er 
es 'Versuchte, sein Leben in diese Ordnung einzufiigen. Diese Bauern
weisheit istes, die im Konfuzianismus zu scharfstem BewuBtsein kommt. 
FUr den arischen Hirten war es nun kennzeichnend, daB fUr ihn das 
Hauptgewicht auf den Erscheinungen anscheinender Willkiir der Um-, 
welt lag. So 'Verehrt er besonders Indra, den Gatt des Gewitters, den 
Felsensprenger, den SchOpfer der Quellen und Fliisse; Agni, den Gatt 
des Feuers; Vayu, den Gatt des Windes. 

In dieser Verschiedenheit der Auffassungen spiegelt sich auch die 
Verschiedenheit der Beweglichkeit der beiden Menschenarten. Der Bauer 
sitzt fest auf seinem Boden, wie seine Pflanzen, wie sein Getreide. Der 
nomadisierende Hirte hat demgegeniiber eine Beweglichkeit, die der 
Lebensmoglichkeit seiner Tiere entspricht. 

Der chinesische Bauer sucht 'Vor a.llem sein Leben in Ordnung zu 
bringen, sein und seiner Familie Dasein zu einem Kosmos zu gestalten. 
Auch den anscheinenden Willkiirphanomenen der umgebenden Natur 
sucht er daher vor allem auch durch MaBnahmen der Ordnung bei
zukommen. So geben die furchtbaren "Oberschwemmungen des ge
waltigen Hoangho Veranla.ssung zu organisierten FluBregulierungen. 
Verschiedenheiten der Bewasserung einzelner Landesteile sucht man 
durch Kanalisation auszugleichen. Gegen die Schwarme der aus dem 
iibrigen Asien hervorbrechenden Stamme sucht ma.n sich durch das 
ungeheure Werk der chinesischen Mauer zu schiitzen. 

Umgekehrt sucht der arische Hirte zuweilen sogar die Ordnungs
phanomene der Natur als solche aufzufassen, die durch Willkiir be
einfluBt werden konnen. Es ist das eine Geistes'Verfassung, die au(}h 
andere nomadisierende Stii.mme erkennen lassen. So beansprucht Magie 
im Leben dieser arischen Hirten eine viel wichtigere Stelle als im 
Leben des chinesischen Bauern. 
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Der EinfluB der Magie macht sich aber dariiber hinaus noch dadurch 
geltend, daB er auch eine folgenschwere Verwandlung der Eigenart von 
Opfer und Gebet bewirkt. Man kann in der arischen Geistesentwicklung 
bemerken, daB Opfer und Gebet aus Stellungnahmen der Ehrfurcht 
gegeniiber hoheren Gewalten zu etwas radikal anderem werden. Man 
kann es so ausdriicken: auch Opfer und Gebet werden immer mehr zu 
Zaubereien, d. h. sie werden zu Mitteln, iiber gottliche Machte Gewalt 
zu gewinnen. 

Das entwickelt sich etwa so: Zur Haupt-Opferspende wird allmahlich 
das Soma, ein besonderer Trank. Priester bringen ihn dar, um gnadige 
Annahme flehend und Gegengabe der GOtter erbittend. Dann entsteht 
ein neuer Gedanke: dieses Soma, das wir so lange schon den GOttern 
bringen, ist ihnen notwendig, sie konnen nicht ohne es sein. Sieh da, 
diese GOtter sind von uns abhangig, Und nun, eimnal gefaBt, wird dieser 
Gedanke der Abhangigkeit der G6tter vom Opfer immer weiter aus
gesponnen. SchlieBlich wird Soma das, dessen Mangel den Gottern ihre 
Gottheit nimmt, was sie aus Unsterblichen zu Sterblichen, aus "Ober
gewaltigen zu Schwachlingen macht. 

Damit wird das Soma zur eigentlichen Gotteskraft. Und sofern 
Gotteskraft Welten bauen und zerstoren kann, erscheint Soma schlieB
Hch als das, was iiber jeder denkbaren Welt und iiber jeder denkbaren 
Gottheit steht: das Brahman erscheint im Soma gegeben. 

Und ahnlich wie mit dem Opfer geht es mit dem Gebet. Erst eine 
demiitige, ehrfiirchtige, den Gottern geweihte Gabe, wird es zu einem 
Machtinstrumente, sobald der Gedanke sich vordrangt, daB die GOtter 
das Gebet brauchen, daB sie es so wenig entbehren konnen wie da.s 
Soma. Auch im Gebete ist also dieses GOttliche, das den GOttern ihre 
Gottheit erhalt. Auch in den Lauten und Lautverbindungen der Ge
betsformeln steckt diese gottliche Kraft. Und da ich, der Betende es 
bin, der diese Worte spricht, so ist diese Gotteskraft die Kraft meines 
lch, meines innersten lchkernes, des Atman. So hoeh steigt sehlieB
Heh die Bedeutung des Priesters: Er ist Herr der gottlichen Brahman
kraft im Soma, er ist Herr der gottliehen Atmankraft im Gebet 
und mit beidem erhebt er sieh iiber die Welt und iiber die GOtter. 

Spater versinkt in der indisehen philosophisehen Spekulation der 
Somagedanke. Fill: Jahrhunderte wird zur beherrsehenden Formel des 
philosophisehen Denkens der Gedanke: der Atman ist der Brahman. 
Das indisehe Denken hat also von den drei Faktoren des urspriingliehen 
Weltbildes: leh, Welt und Gottheit den letzten anscheinend beseitigt. 
Die Beseitigung ist aber keine vollstandige. Es handelt sieh sozusagen 
nur um eine Anderung des Standortes der Gottheit. Sie wird vom 
Faktor "leh" versehluckt und witd zu dessen innersten Wesens
kern. 
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Wie steht nun dieser Atman-Brahman zur Welt (zu der von diesem 
Standpunkt aus auch der menschliche Leib und aIle objektivierbaren 
Erscheinungen des menschlichen Seelenlebens zu rechnen sind) 1 

Betrachten wir irgendeinen Stein. Er besteht aus einem bestimmten 
Stoff, genauer aus einer Unmenge 'Von Stoffteilchen. Wenn aber nur 
dies das Wesentliche am Steine ware, dann ware nicht einzusehen, daB 
diese Teilchen einen festen Zusammenhang bilden, daB sie nicht einen 
wirren Sandhaufen darsteHen. Es besteht eben eine Kraft, die diese 
Masse zusammenbindet und zwar in ganz bestimmten Formen. Der 
Stein ist so ein fester bestimmt gegliederter Zusammenhang, eine ge
gliederte Einheit. 

Dieser Einheitscharakter der Dinge tritt besonders hervor, wo es 
sich nicht nur um Struktur, sondern auch um Gestalt handelt, vor 
aHem also in der organischen Welt. 

Dasselbe Prinzip der Einheit ist in der Welt der seelischen Er
scheinungen 'Vorhanden; das 'Von uns erlebte zentrale lch ist nicht nur 
der Mittelpunkt des Seelenlebens, sondern auch die wirksame Kraft, 
die den Zusammenhang der seelischen Erscheinungen stlltet. SchlieBlich 
ist Einheit in der Welt der menschlichen Gemeinschaften wirksam. 

Uberall in der Erscheinungswelt tritt uns also die Einheit als Bau
prinzip entgegen. Nackt sozusagen tritt die Einheit im mathematischen 
Punkte auf. Er ist sinnlich nicht wahrnehmbar und muB doch ange
nommen werden. 

Soweit es sich daher um die Anerkennung der Einheit als Bauprinzip 
der Erscheinungswelt handelt, besteht vom Standpunkte europaischen 
Denkens aus keine Schwierigkeit. Anders ist es aHerdings, wenn in
dische Metaphysik von diesem Bauprinzip auf einen Bauherrn, den 
Atman schlieBt und diesen mit dem innersten menschlichen lchkern 
gleichsetzt. Um 'Vom europaischen Denken aus zu diesem meta
physischen Problem iiberhaupt richtig SteHung nehmen zu k6nnen, 
bedarf es einer eigenen Methodik. Daruber wird in ausfiihrlicher 
Weise in einem anderen Zusammenhange zu reden sein. 

Wie verhiilt sich nun nach indischer Auffassung der hinter der Welt 
stehende Atman der Existenzart nach zu dies em 1 Nun, wie Sein zu 
Schein. Die Welt ist "Maya", wie der beriihmte Ausdruck lautet. 

FUr jenen Typus des Inders, der hier gemeint ist, geht es nun darum, 
unabhangig zu werden 'Von dieser Welt des Scheins auch schon dann, 
wenn man noch in ihr weilt. Noch mittendrin in ihr so unabhangig 'Von 
ihr zu werden als lebte man nicht in ihr. Das wird zur Aufgabe einer 
besonderen Geistestechnik. 

So endete der arisch-indische Geist, der als Geist kriegerischer 
Eroberung auf dem indischen Boden erscheint, als Geist 'Vollendeter 
Weltflucht. FUr lange Zeiten. Wahrend langer Zeit en gerat Indien 
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auch imnler wieder unter die Oberherrschaft eingedrungener Eroberer
volker, zuletzt der Englander. Bekanntlich stellt sich jetzt diesen eine 
indische Unabhangigkeitsbewegung entgegen. "Ober den dadurch ent
fesselten politischen Kampf ist an dieser Stelle nichts zu sagen. Dagegen 
ist hier eine Anmerkung iiber die Moglichkeiten Indiens auf dem Ge
biete allgemein-kultureller Entwicklung zu machen. Wie China, wie die 
Lander des Islam strebt heute Indien nach Europaisierung, zunachst in 
technischer, wirtschaftlicher und politischer Beziehung. Dabei lauft es 
Gefahr, neben den bewunderswerten auch jene Elemente der euro
paischen Lebenseinstellung zu iibernehmen, um deren "Oberwindung 
jetzt Europa seIber ringt. Der europaische Geist hat als Geist stiir
mischen unaufhaltsamen, erobe'rnden Vordringens Ungeheures geleistet 
auf den Gebieten der Naturerkenntnis, der Land- und Seeentdeckungen, 
der Technik, der Wirtschaft, der Philosophie, der Kunst. Er wurde 
aber auch als Geist der MaBlosigkeit die Quelle groBer Ungerechtig
keiten. Ungerechtigkeiten nicht nur sozialer .Art, sondern auch indivi
dueller .Art: MaBlosigkeit fiihrte oft zu exzessiver Einseitigkeit, zu 
Selbstverstiimmelung. Vor diesen Gefahren der Europaisierung kann 
Indien sich bewahren, wenn es seinen aIten Atmangeist mit dem neuen 
Geiste europaischer Weltzugewandtheit, europaischer Weltbejahung 
organisch verschmilzt. Der Atman offenban sich ja, wie vorhin dar
gelegt, in der Welt als Geist der Einheit. Neben der Einheit als Struktur 
und als organische Gestalt gibt es aber auch Einheit in der Bedeutung 
von harmonischer Ordnung der einzelnen menschlichen Seele und von 
harmonischer Ordnung der sozialen Gemeinschaften. Harmonische 
Ordnung ist aber nur ein anderer Ausdruck fUr jene dreifache Gerechtig
keit innerseelischer, sozialer und internationaler .Art, um die eben der 
europaische Kulturkreis (Amerika, Australien u. a. mit eingeschlossen) 
gewaltig ringt. 

So kann es bei giinstigem Verlauf der Entwicklung zu einer gesamt
kulturellen Annaherung zwischen Europa und Indien kommen, wie sie 
auch zwischen Europa. einerseits und China. und den islamischen Landern 
andererseits moglich ist. 

c) Altislamische Kultur und der Geist des Gehorsams. 

In der Entstehungsgeschichte des Islam gibt es zwei gewaltige 
Paradoxien. Die eine besteht darin, daB der urspriingliche Islam eine 
tiefes AbhangigkeitsbewuBtsein gegeniiber der Gottheit mit einem kaum 
vergleichlichen Kampfgeistgegeniiber Menschen verband. Als Mohammed 
nach Besiegung seiner heimischen Gagner sich als Herr Arabiens fiihIte, 
sandte er Boten an die Beherrscher groBer Reiche seiner Zeit mit der 
Aufforderung, ihn als Gesandten Gottes anzuerkennen. Es war das die 
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Einleitung zu den groQen Eroberungsziigen des Islam. Die zweite 
Paradoxie besteht darin, daf3 gerade die damaligen Araber zu den 
Banne'rtrage'rn der Religion absoluter Unterordnung unter den gott
lichen Willen wurden. Hervo'rragende Sachkenner betonen, daf3 die 
Araber der vormohammedanischen Zeit weit entfernt von solcher Ge
sinnung waren. Stolz, Vertrauen vor allem in die eigene Kraft sollen 
fiir sie vorwiegend charakteristisch gewesen sein. 

Wie kamen nun solche Menschen zur Religion starksten Abhangig
keitsbewuf3tseins 1 WeiIMohammedsieihnenaufzwang. Was veranlaf3te 
aber den Araber Mohammed zu solchem Beginnen 1 Die Beantwortung 
dieser Frage macht ihn gerade fUr die Gegenwa'rt zu einer lebendig
interessanten Gestalt. 

Seine Seele muf3 sehr frilli von Minderwertigkeitsgefiihlen iibe'rflutet 
worden sein. Er war ein Waisenkind und arm dazu. Er war genotigt, 
sich als Kind bei selbstbewuf3ten Verwandten herumzudriicken. Dazu 
werden Gesundheitsstorungen berichtet: er soIl nervenkrank gewesen 
sein und gewisse Anfalle erlitten haben. Auch beruflich-sozial beginnt 
er tief unten: er wird Schafhirte, spater wird er in Dienerstellung in 
eine Karawane eingestellt ("Kameltreiber von Mekka" benennen den 
Pi'opheten spater manche Feinde). Mit 25 Jahren heiratet er die vierzig
jahrige verwitwete Prinzipalin, kommt also nach dem Durchschnitts
urtei! der Welt in erotischer Hinsicht schlecht weg. 

Dieser so vielfaltig bedriickte Mensch lernt auf seinen Reisen fremde 
Menschen und Lebenseinstellungen kennen. Besonderen Eindruck 
machen ihm Juden und Christen. Diese merkwiirdigen Menschen leben 
so gar nicht arabisch. Ihr ganzes Dasein fiihlen sie als Leihgabe und 
ais Wirkungsfeld einer iibergewaltigen, mit Gedanken, geschweige denn 
mit den Sinnen, gar nicht zu erfassenden Gottheit. Sich unter den 
Schutz dieser Gottheit zu stellen und ihr in Liebe gehorsam zu sein 
erscheint ihnen als wichtigste Lebensaufgabe. 

Da iiberkommt ihn gelegentlich der grof3e erleuchtende Grund
gedanke seines Lebens: Wenn dieser grof3e Gott, von dem er erst so 
spat erfahrt, da ist, dann War ja seine, Mohammeds, Auffassung vom 
eigenen Wesen und Schicksal ganz falsch. Dann ist er ja noch ein ganz 
Anderer als dieser seit frillier Jugend vielfaltig leidende Mensch. Denn 
dann ist er vor allem dieses grof3en Gottes Kind. Je mehr er sich in 
diesen erli:isenden Gedanken seiner Gotteskindschaft versenkt um so 
mehr wird die Identifizierung mit dem verwaisten, kranken, verkannten 
und mif3achteten Mohammed aufgehoben. Dieser arme Mensch ist ja 
nur ein auf3eres Kleid des eigentlich wirklichen, des inneren Mohammed. 
VoU Erlosungssehnsucht wirft sich dieser innere Mohammed in Gottes 
Schof3. Und aus diesem Schof3e geht er dann hervor als ein reiner, 
strahlender Wiedergeborener. 
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Diese -Wiedergeburt bringt ibm aber noch eine Einsicht: aIle Men
schen, die ihn seit friiher Jugend bedriickten und miBachteten, sind 
selbst zu bedauern. Denn sie wissen nichts von dem Einen allmachtigen 
Gott, Allah, und nichts 'Von seinem Propheten, Mohammed. Sie sind 
hrende. Sie werden dariiber hinaus zu Siindern, Wenn sie Mohammeds 
Botschaft nicht hOren und ihr gehorchen wollen. Darum nimmt in 
seinem Denken der Gedanke des Weltgerichts einen so breiten Raum 
ein. In unangreifbarer "Oberlegenheit steht er nun iiber diesen Hoch
miitigen. 

Aber der erste Durchbruch dieses "OberlegenheitsbewuBtseins ist 
noch kein endgiiltiger. Trotz Neugeburt aus Gottes SchoB: der alte 
bedriickte, furchtsame Mohammed ist noch nicht gestorben. Er stellt 
sich immer wieder dem Propheten in den Weg - das ist ein riihrender, 
tief menschlicher Zug. Ge.nz langsam wii.chst sein SelbstbewuBtsein. 
Untermischt mit vielen Riickschlii.gen. Behauptungen, die er aufstellt, 
schi:ii.nkt er, durch Widerspruch erschreckt, wieder ein. Eingeklemmt, 
unterdriickt durch die herrschenden Gewalten der mekkanischen Heimat, 
entwickelt sich auch sein auBerer EinfluB fast gar nicht. Lange besteht 
seine Anhangerschaft bloB aus drei Menschen: aus seiner getreuen 
Chadidscha, aus seinem Freunde und aus einem Skla'Ven. Da bietet 
sich ibm eine Chance: die Juden 'Von Medina. laden ihn ein. Er zogert, 
schickt jemand hin, um zu sondieren. Er nahert sich dem sechsten 
Jahi:zehnt seines Lebens. hgendein Zufall kann auftreten, ihn hinfallig 
machen oder ihn toten und der Auf trag, als dessen Empfanger er sich 
fiihlt, bleibt unausgefUhrt, der Sinn seines Daseins unerfiillt. Welche 
Perspektive fiir ihn und sein ProphetenbewuBtsein. Welche Perspekti've 
£iii' die Welt, deren Heil doch nach seiner "Oberzeugung in so hohem 
MaBe 'Vom Erfolge seiner Sendung abhii.ngt! Er weill es: und dennoch 
bleibt er in dem aussichtslosen Mekka! So machtig ist in ihm der arme, 
gedriickte Mohammed seiner Vorzeit. Da sorgen unbewuBt seine Feinde 
dafiir, daB sein Leben dennoch noch sinn'Voll verlauft. Sie dringen in 
sein Raus ein, sie wollen ibm ans Leben: da, in undiskutabeltster Lebens
gefahr, gepeitscht 'Von Verzweiflung, rafft er sich auf und flieht. Nach 
Medina. Und dort, befreit vom Druck der heimatlichen Atmosphare, 
fallt der alte innere Mensch ganzlich zu Boden und der neue, der wieder
geborene Mohammed tritt die Alleinherrschaft im BewuBtsein des 
Fiinfzigers an. ~icht mehr Zaudern, Schwanken, Zuriickweichen. Nun 
tritt der unbeirrbare Kampfer und Sieger in die Erscheinung, der im 
Sturme Arabien erobert und sich anschickt den Erdkreis zu unterwerfen. 

In der kui'zen Zeitspanne, die Mohammed nach seiner Flucht aus 
Mekka noch lebt, etwa 10 Jahre, lebt er das Dasein eines vollkraftigen 
und groBen Mannes, der aIle Elemente in sich und um sich in fruchtbare 
Einheit zusammenzwingt. 
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Es war~ verfehlt, etwa anzunehmen, daB die altislamisehe Lebens
einstellung der modernen westliehen Welt niehts zu bedeuten hatte. 
Von den aueh fiir diese Welt wiehtigen Momenten des Islam hebe ieh 
hier nur eines hervor: das des Gekorsams. Dieses Wort klingt begreif
lieherweise uns Europaern nieht gut. Seit Jahrhunderten rebellieren 
wir ja gegen einen Gehorsam, der von Autoritaten, die wir als feind
lieh empfinden, verlangt wird. Wir emporten uns gegen eine den Geist 
bevormundende Kirehe, gegen einen Staat, zusammengesetzt aus einer 
ungeheuren Masse politiseh Rechtloser und einer diinnen Obersehieht 
politiseh Privilegierter. Gegen eine Wirtsehaftsordnung, die nieht in 
der Lage ist, aHe Arbeitsfahigen vor Arbeitslosigkeit und aIle Arbeits
unfahigen vor dem Verhungern zu sehiitzen. Die Frauenbewegung re
voltierte gegen die. bevorzugte RechtssteHung des Mannes, die Jugend
bewegung gegen die Autoritatsanspriiehe der Eltern. Dureh all das 
bekam das Wort Gehorsam fiir viele von uns eine nahe Beziehung zu 
Knechtschaft und Knechtsgesinnung. Nieht Gehorsam, sondern Frei
heit ward Europas Sehnsucht und Feldgeschrei. 

Was Gehorsam uns zu bedeuten hat wird uns erst in dem MaBe 
aufgehen als wir dazu gelangen werden, auf dem errungenen Freiheits-, 
boden eine neue organische Menschengemeinsehaft aufzubauen. Das 
Aufbaugesetz einer solchen Gemeinschaft kann nur die Gerecktigkeit 
sein, jenes Prinzip also, das jedem Gemeinsehaftsmitgliede gewahren 
will, Was ihm im Hinblick auf die Interessen des Ganzen gewahrt werden 
hnn. Dieses Gerechtigkeitsprinzip ist aber nur durchfiihrbar auf dem 
Boden der Freiheit, Wenn ihm der einsicktige freiwillige Gekorsam Aller 
als Stiitze dient. Ein Grundproblem der kommenden Gesellschafts
ordnung ist daher die Erziehung zu solchem Gehorsam. 

d) .Altjiidische und altchristliche Kultur und die Beziehung zum einzigen 
Schopfergott. 

Die jiidische Weltanschauung und Religion, die die Mutter der 
ehristlichen genannt werden kann, ist nur zu verstehen, Wenn man das 
geschichtliche Schicksal des Hebraerstammes ins Auge faBt. Dieser 
Stamm ist wahrscheinlich seinerzeit, me so viele andere Menschen
gruppen, aus Arabien hervorgebrochen, um neue Nahrungsplatze zu 
gewinnen. In der Bibel wird Palastina als das dem hebraischen Stamme 
durch seinen Gott Jahve verheiBene Land bezeiehnet. Dieses Land 
ist ein schmales Gebiet in der Nahe Syriens, Arabiens, Agyptens 
und Mesopotamiens. Die Hebraer konnten es nur nach langen hart
nackigen Kampfen besiedeln, konnten sich aber nur selten des unge
stOrten Besitzes des Landes erfreuen. Feindliche Stamme einerseits 
und damalige GroBmachte andererseits streckten ihre Hand gegen 
das Land aus. Eine Reihe jahrhundertelang wahrender, wenn auch mit 
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gewissen Unterbrechungen gefiihrter blutiger und verlustreicher Kampfe, 
VQn denen viele fUr die jiidischen Stamme zu Niederlagen W'Urden, 
erschiitterte das Gefiige dieser Stamme und der VQn ihnen gegriindeten 
Staaten. 

Diese fast verzweifelte Lage des kleinen VQlkes mull man im 
Auge behalten um zu verstehen, zu welcher Stellung allmahlich 
der hebraische Stammesgott aufriickte. Einer urspriinglichen Auf
fassung, wie sie uns in den Urzeiten vieler Volker entgegentritt, 
ist es durchaus selbstverstandlich, GOtter anzunehmen, deren Wir
kungsfeld ein begrenztes ist. Begrenzt entweder rein ortlich, SQ daB 
alsQ verschiedene Orte und Gegenden verschiedene GOtter als Qberste 
Regenten besitzen. Das sind die LokaIgottel'. Oder begrenzt hin
sichtlich der Menschengruppen, denen ihre Wirksamkeit gilt. Das 
ergibt Stammesgotter. Diese sind dann ortlich nicht gebunden. Ein 
wandernder Stamm fiihrt sie auf seinen Wanderungen mit sich oder 
umgekehrt: der StammesgQtt fiihrt seinen Stamm mit sich. Das war 
auch der Fall mit Jahve. Diesen Gott sehen die wandernden Hebraer 
wie eine Feuersaule VQr sich her ziehen, als ihren eigentlichen FUhrer, 
Konig und Herm. Er ist mit ihnen und an ihrer Spitze, wenn sie sich 
in Bewegung setzen, um in Palastina einzudringen. Er ist ihr Kriegs
und SiegesgQtt. In der VQrstellung des VQlkes wachst seine GroBe 
immer mehr, je mehr Ungliick und Schwierigkeiten iiber das VQlk 
kQmmen. Das ist natiirlich. Je schwacher man ist, um SQ starker 
wiinscht man sich seinen BundesgenQssen, seinen Schiitzer. Mogen die 
anderen Volker hundert- und tausendmal mehr Krieger zahlen als das 
kleine HebraervQlk besitzt, mogen sie ausgezeichnet mit all der Kriegs
technik damaliger Zeit, mit Kriegswagen, Riistungen, Schleuder
maschinen u. dgl. versehen sein: Israel hat dem allen die immer un
geheurer aufsteigende Gewalt, den furchtbaren FeuerzQrn seines Jahve 
entgegenzustellen. Unter seinem Schutz vQllbringen sie Wunder an 
Tapferkeit und zahester Ausdauer. Mogen die feindlichen starken 
Volker VQr allem der eigenen Kraft vertrauen. Des HebraervQlkes 
starkste Riistung ist sein GQtt. 

Die nachste Stufe in der Entwicklung der jiidischen GQttesvQr
stellung ist die fQIgende: Jahve sprengt die Grenzen einer StammesgQtt
heit und wird zum VolkergQtt, der auch iiber die fremden Volker Gewalt 
besitzt. Er wird zum alleinigen Gott Himmels und der Erde. Es wirkt 
hier nQch als psychQIQgisches MQtiv der Entwicklung der Wunsch mit, 
die feindlichen Volker, die SQ stark erscheinen in ihrer Bevolkerungszahl, 
in ihrer Bewaffnung und in ihrem sQnstigen Giiterreichtum, dQch in 
einer Beziehung arm und erbarmungswiirdig zu sehen: namlich Qhne 
jenen gewaltigen gottlichen Schutz, der dem hebraischen Stamme 
zuteil wird. S.o erwachst die Idee, das VQn dem alleinherrschenden 

Kraus, Bediirfnls und Befrledlgung. 6 
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Weltgotte gnadig mit besonderem Schutz ausgestattete Yolk zu sein. 
Israel wird Jahves Liebling, sein auserwahltes Yolk, das vorlaufig allein 
wisse, was wahre Religion sei. 

Dieser Gott Jahve wirkte aber nicht nur als Schutzgott, als 
Kriegs- und Siegesgott Israels. Sondern daneben auch nach innen, 
als Ordner der sozialen Verhaltnisse des Volkes. Er gibt ihm 
Gesetze, die sein tagliches Leben regeIn sollen. Damit wird er 
auch zur oberst en ethisch-politischen Gewalt. Jahve ist Schiitzer 
nach auBen, Ordner nach innen. In diesen beiden Funktionen ist er 
ein feuriger gewaltigei:, ja oft ein furchtbarer Gott. Auch seinem Volke 
gegeniiber oft von einer fUrchterlich diisteren Strenge. Er schreckt 
auch seine treuesten Diener. Was fromme, oft zitternde Scheu ist vor 
der Gottheit, das kann man am alten Hebraismus besonders deutlich 
sehen. 

Aber trotzdem: Jahve ist in den altesten Zeiten, trotz aller Furcht 
und Ehrfurcht, die ihm gezollt werden, fiir weite Kreise des Volkes 
doch noch unwichtiger als ein anderer Faktor: namlich unwichtiger als 
das naiv natiirliche Bediirfnis des Volkes, sich im Daseinskampfe zu 
behaupten. Diesem obersten instinkti'ven Zwecke gegeniiber erscheinih 
Jahve und die ihm dargebrachte Verehrung hauiig nur als ein Mittel 
zur Erreichung des Hauptzweckes. Darin ahnelt dieses Yolk anderen. 
Der zwischen Gott und seinem Volke geschlossene Bund hat lange 
fUr viele vor aHem daseinskampfliche Bedeutung. Dnd in dieser Rich
tung hat sich der Bund bewahrt. Es ist gar kein Zweifel, daB die Juden 
diesem Glauben an ihren Schutzgott Jahve es in erheblichem MaBe 
verdanken, daB sie durch aIle Jahrtausende furchtbarster und auf
reibendster Kampfe sich erhalten haben. Assyrer, Babylonier, Perser, 
groBe gewaltige Volker sind samt ihren Kulturen untergegangen: 
Israel hat sich aufrecht erhalten. Es hat das agyptische Reich, die 
assyrischen, babylonischen, persischen Reiche, ja es hat das romische 
Reich iiberdauert als volkliche und religiOse Gemeinschaft. Dnd auf 
Grund einer besonderen Entwicklung in dies em Volke ist es dazu 
gekommen, daB sein Stammesgott Jahve als Gott von vielen anderen 
Volkern der Erde anerkannt wurde. Er ist der Gott der meisten religiosen 
Menschen in Europa, Amerika, Australien und in groBen Teilen Afrikas 
und Asiens geworden. Gott Jahve ist der Gott der Christenheit und 
des Islam. 

Welches ist nun die geistig-seelische Entwicklung des Judentums 
die die Herausbildung des Drchristentums ermoglichte. 

In dem Zusammenleben der Juden mit ihrem Gotte geschah etwas, 
was auch in einer Freundschaft oder in einer Ehe geschehen kann, die 
zunachst aus bloBem egoistischem Schutzbediirfnis des einen Teiles 
geschlossen wird. Hier, in diesen sozialen Verbindungen, kann es ja, 
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so kommen, daB der Blick eines egoistischen Partners emmal abgelenkt 
wird von dem zunachst alIein bestimmenden Zweck der eigenen Daseins
behauptung und daB die Aufmerksamkeit sich auf den Partner richtet, 
dem diese Daseinsbehauptung in groBem MaBe zu danken ist. Es kann 
da gesagt werden: GewiB, ich will mich behaupten, ich wilileben und ich 
brauche deswegen den Schutz des anderen. Ich weiB, warum ich den 
Bund mit dem Partner geschlossen habe. Aber warum hat er ihn mit 
mir geschlossen! Darauf lautet vielIeicht manchmal die erste Antwort: 
er wird schon auch seinen Interessen damit irgendwie dienen. Soglaubten 
auch viele Angehorige des Volkes Israel (wie das ja auch bei anderen 
Volkern, besonders scharf bei den brahmanischen Indern zu sehen ist), 
es komme der Gottheit sehr darauf an, verehrt, angebetet zu werden. 
Die Inder gingen wie oben dargelegt in dieser Auffassung oft so weit, 
daB sie die gottliche Existenz davon abhangig sahen, daB ihr Opfer 
und Anbetung gewidmet wurden. Aber die edleren Geister im Juden
tum kamen zu einer anderen Auffassung. Sie meinten, Jahve schiitze 
sein Yolk und er werde auch andere Volker schutzen, nicht weil er der 
Verehrung der Menschen bediirfe. Wie kame auch er, Schopfer Himmels 
und der Erde, er, der Unausdenkbare, dazu, Verehrung und Anbetung 
seiner Geschopfe zu bediirfen. Mit ungeheurem Zorne weisen edlere 
Menschen im Judentum diese primitive Auffassung abo Gott ist in 
keiner Weise als von Menschenbediirfnissen bewegt zu denken. Was er 
fUr die Menschen tut, tut er aus Liebe und Barmherzigkeit. Und so 'Ver
langt er auch von den Menschen im Grunde nur Offnung ihres Gemiits 
fUr seine Einwirkung aus der ohne weiteres Gegenliebe fUr ihn sich 
entziindet und des weiteren Liebe zu den Mitgeschopfen. 

Jesus steht ganz in diesem Gedankenkreise der edlen Geister seines 
Volkes. Er ist sich bewuBt, mit seinen Gedanken der Gottes- und 
Nachstenliebe nichts Neues zu sagen. Wohl aber ist er sich bewuBt, 
daB Viele im Volke trotz alIer prophetischen Predigt diesen Gedanken 
noch nicht in den Mittelpunkt ihres Daseins geriickt haben. Weite Volks
kreise hatten noch nicht begriffen, daB der reine Gedanke der Gottes
liebe eine Neugestaltung des mit Gott geschlossenen Bundes bedeutete. 
Die Neugestaltung hatte zum Kern die Auffassung, daB Gott unter keinen 
Umstanden mehr als bIoBes Mittel der Daseinsbehauptung angesehen 
werden diirfe. Vielmehr wird das VerhaItnis zur Gottheit zum souve
ranen Selbstzweck, ja zum Hauptzweck des Daseins und demgegeniiber 
treten aIle Gedanken an daseinskampfliche Lebensbehauptung weit 
zuriick. 

Das ist eine ungeheure schicksalsvolle Verschiebung des Gesichts
punktes der Lebensanschauung geworden. Diese Verschiebung kommt 
schon zum Ausdruck in einer alten Hymne in der ein Satz lautet: 
Wenn ich nur Dich habe, oh Gott, so frage ich nichts nach der Welt. 

6* 
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Gott, Welt und das Ich treten auf dieser Stufe in ein grundlegend 
neues Verhaltnis. Frillier hieB es instinktiv: Die Hauptbeziehung des 
Menschen ist die zur Welt. Die Beziehung des Ich zu Gott ist eine 
Hilfsbeziehung im Dienste der Beziehung zur Welt. Nun aber heiBt 
es: Die Beziehung des Ich zu Gott ist die Hauptsache. Die Beziehung 
des Ich zur Welt ist an Wichtigkeit damit nicht zu vergleichen. 

Jesus macht mit dieser Vorstellung radikalsten Ernst. Er sagt: 
Was hiilfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewonne und 
nahille Schaden an seiner Seele 1 

Und sie leidet Schaden, wenn der Mensch nicht zum innersten 
Zentrum seiner Lebensanschauung und Lebenspraxis das Verhaltnis 
zu Gott macht. Und zugleich bestimmt Jesus die Beziehung zwischen 
beiden naher als die des Vaters zu seinem Kinde und des Kindes zu 
seinem Vater. Gott der Vater und ich der Mensch, sein Kind. Damit 
ist gegeben, daB die urspriinglichen Pradikate Jahves, seine Bedeutung 
als Gott der gewaltigen Kraft, des feurigen Zornes, der richterlichen, 
strafenden Tatigkeit, ja auch die der gesetzgebenden Gewalt zwar nicht 
entschwinden, aber doch untergeordnet werden seiner Bedeutung als 
Gott vaterlicher Artung, vaterlicher Liebe. Er ist noch gesetzgebend, 
er ist noch strafend, er ziirnt auch, aber dies alles nicht als ferne drohende 
furchtbare, schaudererregende Instanz, sondern als liebender Vater: 
Ein'Vaterlicher Gesetzgeber, ein ziirnender Vater, ein richtender Vater. 
Und der Seele des einzelnen Menschen ist nun auferlegt kindlich liebende 
Verehrung, kindlich unbedingter Gehorsam. 

Von hier aus ist der Ruf aus der Urzeit des Christentums verstand
lich: Verwandelt Euch! Es ist radikalste Auderung des Standpunktes 
fiir das Ich. Nicht in die Beziehung zur Welt, sondern in die Beziehung 
zur Gottheit seine ganze Lebensenergie hineinstromen zu lassen, ist nun 
Gebot. Die Beziehung zur Gottheit ist diesen Menschen in erster Linie 
nicht mehr Mittel zum Zweck, wie den Weltbefangenen, sondern Haupt
zweck ihres Daseins. Der Ort der Vollziehung dieser Verbindung mit 
der Gottheit ist nur mehr sekundar wichtig. Es ist also unwichtig, ob 
ich auf Erden oder an einem himmlischen Orte weile, wichtig ist nur die 
Beziehung zu Gott. 

Damit ist schon die Stellung zur irdischen Welt naher gekenn
zeichnet, die solche Menschen einnehmen. Man darf sie nicht ohne 
weiteres weltfliichtig nennen. Nicht programmatische Weltfliichtigkeit, 
wohl aber absolute Weltunabhangigkeit ist ihr Merkmal. Jesus ist nicht 
weltfeindlich, sondern auf seine Art (es gibt noch andere Arten) welt
iiberlegen. Er ist nicht weltverstrickt. Er ist nicht Skla'Ve der Furcht 
vor der Welt, nicht Sklave der Sorge um Weltgiiter. Da er, von seinem 
Standpunkt aus gesehen, das wichtigste Gut besitzt, das ihm diese Welt 
gar nicht zu schenken 'Vermag, namlich seine Beziehung zur Gottheit, 
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ist es fUr ihn eine ziemlich unwichtige Frage, was ihm diese Welt be
scheren mag. Immer wieder ruft er: Sorget nicht! Immer ist das Ver
trauen da, daB dem mit Gott Verbundenen auch von den weltlichen 
Gutern das zufallen werde, was ihm nottue. Das sagt das beriihmte 
Gleichnis von den Vogeln, die nicht saen und nicht ernten. Auf der 
anderen Seite ist er aber kein unbedingter Freund rein beschaulichen 
arbeitslosen Lebens. Aus vielen seiner Gleichnisse und Spriiche geht 
vielmehr hervor, daB er es fUr notwendig halt, durch Arbeit seine 
wichtigsten Bediirfnisse zu befriedigen. Aber er wiirde allerdings nicht 
einverstanden sein mit der Vergotterung der Erwerbsarbeit, die heute zu
weilen ublich ist. Er wiirde die Gefahr sehen, die in dieser Verschreibung 
der Seele an dieEe Arbeit besteht, die namlich, daB sie zu einer uber
maBigen Verflechtung undFixierung der Seele an die Arbeitsgegenstande 
fiihrt, die den Menschen seelisch zu verarmen droht, die ihn hindert, 
seine anderen wesentlichen menschlichen Aufgaben richtig zu erfiillen. 

Auch die Beziehungen J esu zu den Fragen der Armut und des 
Staates lassen sich ohne weiteres aus seiner grundsatzlichen Ein
stellung verstehen. 

Zusammenfassend kann man sagen: Jesus hat mit dem judischen 
Gebot: Du sollst Gott Deinen Herrn lieben mit allen Kraften Deiner 
Seele und Deinen Nachsten wie Dich selbst, absoluten radikalen Ernst 
gemacht. Er hat die Gottheit aus ihrer Stellung eines bloBen Mittels 
zum Zwecke der Daseinsbehauptung in unerbittlicher Weise entfernt. 
Und er hat die Beziehung zur Gottheit zum Selbst- und Hauptzweck des 
menschlichen Lebens zu machen verIangt und von dieser Beziehung aus 
aIle anderen menschlichen Beziehungen beurteilt und geordnet gewiinscht. 

Diese Jesusreligion ist ein wichtiges Grundferment der europaischen 
Entwicklung geworden, das auch in der gesamten heutigen Lebens
verfassung noch deutlich zu spiiren ist. 

e) Gegenwart und Zukunft. 
Der Geist der Macht und der Geist der universellen 

Solidaritat. 

Im Mittelalter bereitet sich die groBe europaische BewuBtseins
wende vor, die in der Renaissance klar umrissen in Erscheinung tritt 
und die ihre letzten Folgen erst heute entfaltet: der Mensch wendet 
sich mit der durch die 'Vorherige Wucht der Weltabwendung geballten 
und geschulten Kraft seines Willens der Welt wieder zu. Er stiirzt sich 
auf sie mit allen seinen Kraften. Seine Bedurfnisse nach Verfiigungs
gewalt uber die leibhafte und bildhafte Weltrealitat sind in einer durch 
die vorhergegangene asketische Epoche ungeheuer verstarkten Kraft 
wieder da und entladen sich in Befriedigungshandlungen, in Taten 
wissenschaftlicher, technischer, politischer, kunstlerischer und erotischer 
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Eroberung; Zur absolut letzten Hintergrundmaoht wird hier sohlie.lUioh 
das "Universum", der "Kosmos", zur praktisoh wiohtigeren, kraftduroh
walteter Stoff, Energie, in ihrer atomisohen, molekularen und biologi
sohen Bedeutung. Dabei zeigen Mensoh und Universum Doppelge
siohter. Ratte sioh im eohten Christentum der Wichtigkeitsakzent in 
entsoheidendster Weise von der Beziehung zur Welt auf die Beziehung 
zur Gottheit versohoben, so gesohieht hier das umgekehrte. Aber 
nioht nur das. Auoh der W irklickkeitsakzent versohiebt sioh in ge
waltiger Weise: seit der Renaissanoe gewinnt in steigendem Ma6e die 
Auffassung Raum, die den Kosmos, die Natur, als ein selbstandiges, 
autonomes Kraftespiel zu besohreiben versuoht. Jeder Apell an au6er
kosmisohe, "extramundane" Instanzen wird bei der Besohreibung und 
Erklarung innerkosmisoher Ersoheinungen immer mehr verpont. Die 
Gottheit wird nioht mehr als innerkosmisoher Faktor in Betraoht ge
zogen, sie wird hinter die Welt gesohoben. Lange Zeit versuohen ge
wisse Riohtungen die dort drau6en stehende Gottheit nur nooh fest
zuhalten als letzte Ursaohe der Welt, als Weltbaumeister. Aber auoh 
diese Riohtungen, so wiohtig ihnen die Gottheit fiir die Entstehung 
der Welt ist: fUr Vorgange innerhalb der bereits bestehenden Welt 
ziehen sie die Gottheit nioht mehr als Erklarungsgrund heran. Das 
bedeutet aber erkenntnispraktisoh ein Verblassen der Gottheitsidee. 
Und als dann KANT in seiner beriihmten Kritik der Gottesbeweise 
diesen aIle zwingende Kraft genommen zu haben sohien, da gewann die 
Vorstellung des "Universums", des Kosmos, eine weitere Verstarkung 
ihres polemisohenElementes, das sie sohon bisher besessen hatte. Dieses 
polemisohe Element entstammt der Beziehung zu den theistisohen 
Riohtungen des Denkens, die die Gottheit als Ersohaffer und als tat
kraftigen Durohwalter des Kosmos sehen. Aus dieser polemisohen Ein. 
stellung ist jenes Wort zu erklaren, das LAPLACE zu NAPOLEON fiber 
die Gottesidee gesagt haben solI: "loh hatte diese Hypothese nioht 
notig." In dieser Auffassung wird polemisoherweise die Charakteristik 
des absolut letzten Rahmengebildes (absolute Seinsdauer, Ungesohaffen
heit, Unvergangliohkeit und Letztursaohliohkeit1) der Gottheit ent
zogen und dem Universum verliehen. 1m Hinbliok auf dieses erhabene 
Universum erlangt der einzelne Mensoh eine ahnlioh untergeordnete 
Stellung wie ehedem gegenfiber der Gottheit. Es ist die Stellung des 
kleinen, vergangliohen, abhangigen Wesens. Wendet sioh aber die 
Aufmerksamkeit von dieser polemisohen Ausspielung der Idee des 
Universums gegen die theistisohe Auffassung ab und wendet sie sioh 
wieder der renaissanoehaften Haltung des Mensohen als Erforsoher und 
Beherrsoher von Naturkraften zu, dann wird leioht die Vorstellung des 

1 Vgl. dariiber Abschnitt III dieser Schrift: "Die komplexeren Vorbe
dingungen der Bediirfnisbefriedigung". 



Gegenwart und Zukunft. 87 

Kosmos herabgedriickt zur Vorstellung eines Herrschaftsobjektes fUr 
den aktiven sieghaften Menschengeist. 

Und diese Rolle des triumphierenden aktiven Wesens gewinnt del' 
einzelne Mensch dann auch gegeniiber den Erscheinungen der mensch
lichen Gesellschaft. Die selbstherrliche Stellung, die im fUrstlichen 
Absolutismus etwa seit dem 15. Jahrhundert die europaischen Fiirsten 
erobern, wird schlieBlich vom politischen Liberalismus innerhalb des 
Rahmens allgemeiner Gesetze fiir jeden einzelnen Menschen begehrt. 
Der biirgerliche Liberalismus hat dem fUrstlichen Absolutismus gegen
iiber nul' das einzuwenden, daB er nur einem Menschen im Staate, dem 
Fiirsten, dem Konig, die Moglichkeit voller Auswirkung seines Macht
willens gabe. Darum. verlangt er die Vernichtung aller feudalen bzw. 
ziinftlerischen Bindungen des Einzelnen., eine Einstellung, die schlieBlich 
nicht einmal vor den Toren des Familienhauses Halt macht, dort viel
mehr eindringt, um die patriarchalische Gewalt des Hausvaters zu 
beschranken und den Frauen, Kindern und Bediensteten erhohte Selbst
bestimmungsrechte zu verleihen. Laissez faire, laissez aller, ist darum. 
der bezeichnendste Ausdruck fiir diese Seite der liberalen Weltan
schauung: Wegraumung aller Hindernisse fiir die Geltendmachung des 
individuellen Machtwillens. 

Als schrankenloser faustischer Drang nach Wissen, als schranken
lose Gier nach Macht, Reichtum und GenuB offenbart sich der europa
ische Erobererwille. Er gebiert ungeheure Werke, aber er wird durch 
seine MaBlosigkeit auch zu einer Gefahr del' Verkriippelung fiir den 
Einzelnen und zur Gefahr der Vernichtung fiir die Gemeinschaft. Jedes 
Bediirfnis des Menschen hat ja von sich aus eine Tendenz nach Allein
herrschaft, nach Unterdriickung alIer anderen Bediirfnisse in der eigenen 
Seele. Und so erwacht gerade in den groBten europaischen Geistern ein 
anderer Drang, genahrt durch die Angst vor der Verkiimmerung des 
Menschen. Der grenzenlos nur in einer Richtung Strebende, nur nach 
Wissen oder nur nach Macht, Reichtum, GenuB usw. sich Miihende ist in 
Gefahr, durch die AusschlieBlichkeit seiner Stellungnahme schweren 
Schaden zu erleiden. Da gilt es, die iibrigen menschlichen Anlagen, 
die anderen menschlichen Bediirfnisse und Entwicklungsmoglichkeiten 
in Schutz zu nehmen. So entsteht das Ideal des harmonisch entwickelten 
Menschen, das Ideal der Humanitat, das Vollmenschenideal KANTS 1 

HERDERS, GOETHES. Als Ideal allseitiger harmonischer Entwicklung 
ist es auch ein Ideal strenger Ordnung, Einordnung und Unterordnung. 
Unterordnen miissen sich hier aIle einzelnen Richtungen der Seele, 
die verschiedenen menschlichen Bediirfnisse, dem Ideal eines gleich
gewichtigen Gesamtzusammenhanges der Bediirfnisse. AIle miissen 
einander Lebensraum, Entfaltungsmoglichkeit gonnen. Der europaische 
Individualismus gewinnt die hochste Stufe mit diesem Ideal des Voll-
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menschentums, das die Tendenz zur MaBlosigkeit durch die Tendenz 
zur Ordnung, zur Harmonie bandigt. Dieser Drang nach Ordnung 
und Unterordnung ist auch noch heute als Gegenkraft im europaischen 
Seelenleben wirksam. Er bedeutet, daB jeder Teil des Lebens des 
Einzelnen die ihm gebiihrende Beachtung und Forderung im Rahmen 
des Lebensganzen des Einzelnen erfahren solI, daB ihm gegeniiber 
Gerechtigkeit geiibt werden solI. 

Und dieses Ideal der Gerechtigkeit im Lebensganzen des Einzel
menschen ist verwandt mit zwei anderen Idealen: mit dem der sozialen 
Gerechtigkeit innerhalb. eines sozialen Verbandes (Familie, Yolk, Staat) 
und mit dem der internationalen Gerechtigkeit. Das einzelmenschliche 
Ideal der Gerechtigkeit betrifft das Verhiiltnis der Teile des leiblich
seelischen Organismus des Einzelmenschen zueinander, die soziale 
Gerechtigkeit betrifft das Verhiiltnis der einzelnen AngehOrigen eines 
sozialen Verbandes zueinander, das internationale Gerechtigkeitsideal 
betrifft das VerhaItnis der einzelnen Volker und Staaten zueinander., 
Die brennendsten Probleme des Familien-, Arbeits- und Volkerlebens 
konnen nur dann zu befriedigenden LOsungen gelangen, wenn eine Ban
digung des hochentwickelten gegenwartigen Machtwillens einzelner Bel 
diirfnisse, einzelner Menschen, einzelner Volker moglich ist. 

Ob und W'ann solche Bandigung zu erwarten ist, bnn freilich an 
dieser Stelle nicht umfassend erortert werden. Immerhin versuche ich 
am Schlusse dieser Schrift die Problematik des Machtwillens an zwei 
wichtigen konkreten abendlandischen Gebilden aufzuzeigen: an der 
Familie und an der Volksgemeinschaft. 

ll. Sozialpolitiscbe Skizzen. 
a) Beschaffenheit und Entwicklungstendenzen der Familie. 

Es wird von mir in anderem Zusammenhange eine systematische 
Untersuchung iiber das Wesen der Familie unter dem Blickpunkt der 
Bediirfnislehre dargeboten werden. An dieser Stelle beabsichtige ich 
bloB die Entwicklung del' Familie'unter dem besonderen Gesichtspunkte 
der Eigenart und der Entwicklungsaufgabe des europaischen Geistes 
zu betrachten. 

Seit Jahrzehnten tobt ein Kampf um Sinn und Entwicklungsaus
sichten der Familie. Einige Symptome dieses Kampfes sind etwa: die 
sozialistische Literatur zur Ehe- und Familienfrage: IBSENS, STRIND
BERGS, TOLSTOIS und der ganzen nordischen und russischen Literatur 
Ehe- und Familiendramen und -romane. Die Vatermorddramatik der 
jiingsten Vergangenheit. Dazu Jugendbewegung, Frauenbewegung und 
vieles andere. Eine Fiille verschiedenster Beurteilungen der Familie 
kann der objektive Beobachter dieses Kampfes feststellen: bei den 
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Einen Verherrlichung der Familie, bei den Anderen ihre radikalste, 
bitterste Ablehnung als Lebensform und zwischen dies en Extremen 
alle Vermittlungsstufen. Die Frage greUt tief in das Leben jedes Ein
zelnen und man kommt urn eine gewissenhaft bewuBte Stellungnahme 
zu ihr nicht herum. 

Je mehr aber eine Frage geeignet ist, tiefste Leidenschaften per
sonlicher, politischer oder religioser Art aufzuregen, urn so mehr bedarf 
es entschlossenen, kiihlen Klarheitswillens. Niichterne wissenschaft
liche Betrachtungsweise ist auch hier das groBe Hilfsmittel urn zu 
sicherer Einstellung zu gelangen. 

Wenn man sich nun im Sinne solcher wissenschaftlichen Betrach
tungsweise daran macht, einen Uberblick iiber die gegenwartige Familien
krise zu gewinnen, dann merkt man bald, daB die Familie in den 'Ver
schiedenen Volksschichten sozial ganz 'Verschiedenes bedeutet. Die 
Familien in den 'Verschiedenen Volksschichten weisen spezifisch 'Ver
schiedene soziale Leistungen auf. Zwischen landlichen und stadtischen 
Familien, zwischen Familien 'Von Handwerkern und Lohnarbeitern 
z. B. herrschen in dieser Hinsicht groBe Artunterschiede. Und so 
erkennt man schon bei solch erster oberflachlicher Betrachtung, daB die 
Familie eine Fiille 'Von Leistungsfahigkeiten besitzt, von denen sie aber 
unter gewissen Lebensbedingungen nur bestimmte entfaltet, wahrend 
die anderen unentwickelt bleiben. Und so tauchte bei mir schon vor 
Jahren die Idee auf, alle Leistungsfahigkeiten zu erforschen, die in der 
Familie als Sozialerscheinung stecken. Diese Idee ist keine miiBige. 
Wenn es namlich gelange, alle Leistungsfahigkeiten der Familie auf
zudecken, dann konnte man tiefer verstehen, Warurn die Familie heute 
nur eine bestimmte Anzahl ihrer Fahigkeiten entwickelt und man hatte 
auBerdem an jener Leistungserkenntnis ein Hilfsmittel zur Beurteilung 
der Frage, welche Leistungsmoglichkeiten der Familie in Zukunft offen 
stehen. 

Unter welchen Bedingungen ist es nun moglich, alle Leistungs
fahigkeiten der Familie zu erforschen? Darauf lautet die Antwort: 
unter der Bedingung, daB die erwachsenen Familienmitglieder Kultur
menschen sind, die auch iiber eine gewisse Anzahl von Sachgiitern 
verfiigen, und unter der weiteren Bedingnng, daB die Familie ihr Dasein 
ganzlich unabhangig 'Von anderen Familien und sonstigen sozialen 
Gemeinschaften fiihren kann. Die Herstellung dieser Untersuchungs
bedingungen ist nicht nur in Gedanken durchfiihrbar. Die Wirklichkeit 
hat sie vieltausendmal geboten. Die Geschichte der Kolonisation, 
besonders die der iiberseeischen, ist voll davon. 

Ein solcher Kolonist dringt zusammen mit Weib und Kindern und 
vielleicht noch mit einigen fremden Hilfski."aften in die Wildnis ein. 
Er rodet Urwald; er baut ein Haus. Er legt Acker an; er ziichtet Vieh. 
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Die Familia verarbeitet die Produkte der landwirtschaftlichen Tatig
keit zu Nahrungsmitteln und Gebrauchsgegenstanden. Die Familie 
bildet so eine geschlossene Wirtschaftsgemeinschaft. Aber nicht nur 
das. Weit und breit gibt es weder Polizei, noch Gericht, noch Militar. 
Die Familie ist auf Selbstschutz angewiesen; unter Leitung des Haus
vaters bildet sie eine ki'iegerische waffentiichtige Kampfgemeinschaft. 
Der Wirtschaftsleiter und kriegerische Befehlshaber ordnet ferner 
auch die Rechtsbeziehungen aller Familienmitglieder und verkniipft 
sie zu einer Rechtsgemeinschaft. Der Hausvater ist aber auch - be
sonders bei den frommen englischen Puritanern war das der Fall -
Priester: er gestaltet seine Familie zur religiosen Gemeinschaft, zur 
Kirche. Und schlieBlich: diese Familie ist die denkbar geschlossenste 
Erziehungsgemeinschaft. Es gibt nur ein Erziehungsziel: zu werden 
wie Vater und Mutter. Und es gibt nur einen Erziehungsweg: der Ver
lauft ausschlieBlich im Bereiche dieser isolierten Familie, kein anderes 
soziales Organ, keine andere Familie, keine Schule greift mit ein. 

Unter diesen besonderen kolonialen Lebensbedingungen ist die 
Familie in sozialer Hinsicht demnach alles in allem: als Geschlechts
gemeinschaft, als Blutsvei.'W'andtschaft, als Wirtschaftsgemeinschaft,' 
als kriegerischer Verband, als Rechtsverband, als Erziehungsgemein
schaft und als religose Gemeinde ist sie der Inbegriff aller sozialen 
Organisation. 

Welcher Abstand zwischen dieser Familie mit der Selbstandigkeit 
und Allseitigkeit ihrer Leistungen und der Familie, die innerhalb irgend 
eines groBeren sozialen Verbandes lebt. Die Handwerkerfamilie einer 
mittelalterlichen Stadt etwa ist weder eine militarische, noch eine 
rechtliche, noch eine religiose unabhangige Gemeinschaft. Aber auch 
wirtschaftlich ist sie nicht mehr unabhangig. Sie hat z. B. den groBten 
Teil ihrer landwirtschaftlichen Erzeugung abgestoBen und ist darauf 
angewiesen, auf den Wochenmarkten Nahrungsmittel gegen gewerbliche 
Produkte einzutauschen. 

Und heute ~ Heute steht es im West- und Mitteleuropa so, daB fiir 
die Mehrheit aller Familien die Rolle in der wirtschaftlichen Produktion 
iiberhaupt fortgefallen ist. Trennung zwischen Haushalt und Erwerb 
heiBt diese schicksalsvolle Erscheinung. Der Mann geht in Werkstatt, 
Fabrik, Biiro, Amt seiner Bei.'ufs- und Erwerbstatigkeit nach und 
die Frau fiihrt daheim den Haushalt. D. h. also: diese Frau ist nicht 
mehr die Produktionsgefahrtin des Mannes. In der Bauernfamilie, in 
der Handwerkerfamilie alten Zuschnittes, wo diese Trennung zwischen 
Haushalt und Ei.'W'erb noch nicht durchgefiihrt ist, da ist die Frau auch 
die Bei.'ufskameradin und Betriebskameradin des Mannes. In den 
anderen Familien fallt diese Kameradschaft fort, d. h. in ihr erscheint 
ein ungeheuer wichtiges altes Eheband hoffnungslos zerschnitten. 
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Und welche Folgen hat diese Trennung von Haushalt und Erwerb 
fUr die Kindererziehung 1 Ein New Yorker Arbeiterdichter beschreibt, 
wie er morgens, wenn er zur Arbeit eilt, die noch schlafenden Kinder 
verlaBt und wie er abends bei der Heimkehr sie wieder schlafend vor
findet. In dieser Klage kommt nicht nur zum Ausdruck, daB der vom 
Hause abwesende Vater nicht mehr disziplinierend in das Leben seiner 
Kinder eingreifen kann. Das wichtigste ist, daB die Kinder ihren Vater 
nicht mehr arbeiten sehen. Sie haben oftkeinedeutliche Vorstellung, wie 
sich das Leben ihres Vaters in seiner Arbeitsstattewirklich vollzieht. Und 
dadurchgehensie zweier gewaltiger Vorteileverlustig, dieauch heute noch 
normalerweise das Bauei.'nkind genieBt. Dieses sieht seinen Vater sich 
tagaus, tagein bemiihen; es sieht ihn unter Schwierigkeiten sein Dasein 
behaupten, MiBernten, schlechten Marktpreisen, harten Glaubigem 
zum Trotz. Und so hat es in sittlicher Hinsicht am berufstatigen Vater 
das, Was in der sittlichen Erziehung das wichtigste ist: das sittliche 
Vorbild. Und in beruflicher Beziehung hat das Bauei.'nkind den groBen 
Vorteil, daB es seinen kiinftigen Beruf (sofern es selbst in der Land
wirtschaft bleibt) schon kennen lernt, ehe es seIber praktisch darin 
steht. Schauend, traumend, spielend und langsam mitarbeitend wachst 
das Bauernkind allmahlich, wie eine Pflanze, in seinen kiinftigen Beruf 
hinein. Wogegen das Stadtkind, dessen Vater auBerhalb des Hauses 
arbeitet, mindestens bis zu seinem 14. Jahre gewohnlich keine deutliche 
Vorstellung yom Berufsleben der Erwachsenen besitzt. Und so sturzt 
es dann nach Erreichung der Schulaltersgrenze plotzlich aus seinem 
Kinderland in das Land der Erwachsenen hinein. Daher die groBen 
Schwierigkeiten der Anpassung an das Berufsleben wie sie das Bauem
kind normalerweise nicht kennt: eine der verhangnisvollsten Ursachen 
fiir die Jugendverwahrlosung in den Stadten, denn diese Schwierigkeiten 
der Anpassung bedeuten oft Scheitern vor den Aufgaben, die Beruf und 
Leben stellen. 

Die Entwicklung ist iiber dies en Stand aber noch hinausgegangen. 
In Millionen europaischer Familien ist die Abtrennung der Erwerbs
tatigkeit des Mannes von der Familienwirtschaft nicht die letzte Ent
wicklungsstufe. Denn Millionen Ehefrauen und Miitter sind dem vater
lichen Beispiele gefolgt, auch sie gehen auBer dem Hause einem Erwerbe 
nach und konnen sich dem Haushalt nur nebenbei widmen. Die Ent
wicklung hat schon heute vielfach dazu gefiihrt, daB Mann und Frau 
in verschiedenen beruflichen Spharen auBer dem Hause tatig sind, 
sogar die Mahlzeiten nicht immer gemeinsam haben und sich erst 
am Abend in der gemeinsamen W ohnung treffen. So brockelt auch der 
konsumtive Rest der einstigen Familienwirtschaft, der Haushalt, stark 
abo Das Bild, das diese ganze Entwicklung zum Schlusse bietet, ist 
demnach fast die Umkehrung des Bildes der Familie, von dem ich 
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in dieser Darstellung ausging. Von dem umfassenden Leben der Familie 
ist nur recht wenig ubrig geblieben. 

Tragisch ist die Entwicklung besonders hinsichtlich des Verhalt
nisses zwischen Eltern und Kindern. In der oben gekennzeichneten 
Kolonistenfamilie sind die Eltern als Wirtschaftsleiter, Krieger, Gesetz
geber, Richter, Priester die £iii: die Kinderaugen deutlich sichtbaren 
Inhaber aller Lebensbedingungen der Familie. Der Fiille der elterlichen 
sozialen Funktionen entspricht eine natiirliche Fiille der erzieherischen 
Autoritat, von der wir uns in unseren Verhaltnissen kaum eine Vor
stellung machen konnen. Je mehr soziale Funktionen die Familie ab
gibt und je mehr auch die ubrigbleibenden sozialen Funktionen der 
Eltern den Kindern unsichtbar werden, weil die Eltern auBer dem 
Hause tatig sind, um so mehr biiBen die Eltern naturnotwendig an 
Autoritat gegenuber den Kindern ein. Ganz andere Menschen erlangen 
jetzt teilweise solche Autoritat: Lehrer, Erziehungsmeister aller .Art 
und nicht zuletzt altere Kameraden. Die Jugendbewegung der Gegen
wart ist, besonders in den besitzenden Schichten, nicht zuletzt ein 
Protest der Jugend gegen elterliche Autoritatsanspriiche, die sich etwa 
nur darauf stiitzen lassen, daB die Eltern die Kinder in die Welt gesetzt' 
haben und sie ernahren. 

Aber nun drohen noch weitere Gefahren fUr Bestand und soziale 
Qualitat der Familie. Sie kommen· aus verschiedenen Quellen. 

Die eine Quelle ist die Neubelebung der Erotik. Nach dem langen 
Zeitalter ihrer iibermaBigen Eindammung und Unterdriickung. Diese 
Neubelebung ist im Augenblick keine durchaus erfreuliche Erscheinung. 
Das hangt mit wer Beschaffenheit als Obergangserscheinung zusammen. 
Schon heute aber bedeutet dieses Neue eine Gefahr fiir alle Familien, 
deren Ehepartner sich nicht vollstandig erganzen. 

Eine weitere Gefahr droht der Familie aus der vor unseren Augen 
sich vollziehenden allgemeinen Lebensverlangerung und insbesondere 
aus der Verlangerung der Epoche der Lebenstiichtigkeit in dem Dasein 
des Einzelnen. Die hoheren Altersstufen weisen eine steigende Vita
lisierung auf. Damit steht eine berufliche Erscheinung im Zusammen
hang. Es gibt eine wachsende Zahl Von Menschen, die erst in ihrem 
spateren Lebensalter, etwa in den hoheren Vierzigerjahren, entweder 
einen vollstandigen Berufswechsel vollziehen oder zu ihrem alten Beruf 
einen neuen hinzufiigen. Diese Erscheinung spaten Berufswechsels oder 
spater beruflicher Erganzung kann auf falscher Berufswahl in der 
Jugend oder auf Spaterentwicklung gewisser Anlagen beruhen oder 
auch durch Herankommen besonders gunstiger Konjunkturen bedingt 
sein. Nunist es zweifellos: familiare Bindung War bisher solcher dringend 
geWiinschten Berufsveranderung gegenuber zuweilen kein Hindernis; 
in anderen Fallen ist sie es jedoch schon gewesen. Das bedeutet aber 
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ein weiteres Motiv der Eheflucht und der Verschlechterung bestehen 
bleibender Ehen. Damit teilweise im Zusammenhang steht eine Wan
derungserscheinung: die ganze Erde wird in allen wen Teilen immer 
leichter und billiger zuganglich; vor aHem aber natfulich fiir den fa
miliar nicht Gebundenen. 

Die Familie sieht sich also neuen Gefahren gegeniiber, die sich aus 
den verstarkten Tendenzen nach erotischer, beruflicher und geogra
phischer Freibeweglichkeit ergeben. 

Wie kann sich die Familie unter all den genannten Schwierigkeiten 
wirtschaftlicher und seelischer Art behaupten? Sie kann es nur so 
weit, als sie sich auf andere Leistungen lebenswichtiger Art stiitzen 
kann, d. h. nur so weit, als sie andere lebenswichtige Bedfufnisse zu 
befriedigen vermag. Ich deute ein solches Bediirfnis bzw. eine solche 
Leistungsmoglichkeit der Familie an. Der wissenschaftliche, technische 
und wirtschaftliche Fortschritt hat den Wegfall der einfacheren Lebens
formen der Vergangenheit bewirkt. Das Leben ist fiir jeden Einzelnen 
komplizierter und schwieriger geworden. Gleichzeitig damit sind auch 
jene personlichen Krafte fUr viele Menschen fortgefallen, die ihnen 
friiher in mancher Hinsicht als Daseinsstiitzen dienten: Der Glaube 
an helfende iiberirdische Machte und das Vertrauen zu den irdischen 
Vertretern dieser Machte, zu den Kirchen und ihren Priestern. Diese 
doppelte Entwicklung bedeutet fiir den EinzeInen eine ungeheuer ver
starkte Inanspruchnahme seiner personlichen Lebenskraft. In dieser 
Lage erwacht in ihm ein erheblich 'verstarktes Bedfufnis nach der 
Stiitzung durch Freunde. Dieses Freundschaftsbedfufnis ist ganz 
eigener Art. Durch rein sexueHe Befriedigung ist ihm nicht beizukommen. 
Aber auch durch Kumpanei, Kollegialitat und durch die oberflachlichen 
Formen der Kameradschaft ist es nicht zu befriedigen. W orum es sich 
dabei handelt, mochte ich durch ein Beispiel andeuten: In einer deutschen 
GroBstadt war ein geschickter Schlosser, Vater von fiinf Kindern, stets 
dadurch in Bedrangnis geraten, daB er jede erlangte Arbeitsstelle nach 
kurzer Zeit anscheinend grundlos oder, wie manche Beurteiler meinten, 
wegen Arbeitsscheu aufgab. SchlieBlich sah sich das Wohlfahrtsamt 
der Stadt genotigt, dem Manne zu eroffnen, daB seine Familie nur dann 
auf weitere Unterstiitzung zu rechnen habe, wenn er sich bereit erklare, 
in der der Stadt nahe gelegenen Arbeiterkolonie eine Arbeitsstelle 
anzunehmen. Ich habe den Mann, nachdem er zwei Jahre in der Kolonie 
gewesen war, dort wieder getroffen. Der Mann hatte die beiden Jahre 
scharf gearbeitet, ohne Unterbrechung, und war oft taglich 12 Stunden 
tatig. Im Sommer War er schon zwischen drei und vier Uhr auf dem 
Felde, er verfertigte aIle handwerklichen Arbeiten in der Kolonie, auBer 
Schlosser-, auch Schreiner- und Wagnerarbeit und war sogar jeden 
Abend bei der Kontrolle der die Kolonie aufsuchenden wandernden 
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A;rbeitslosen beschaftigt. Dabei versicherte mit der Mann, daB er sich 
gliicklich fiihle wie noch nie vorher und daB er nicht daran denke, die 
Kolonie zu verlassen. Wie dutch einen Zauber war aus dem unniitzen 
Gesellschaftsmitgliede inder Kolonie ein sehrniitzlicher vielfach verwend
barer Mensch geworden. Was war die Ursache dieser Wandlung? Der 
Mann hatte in der Freiheit drauBen jenes Schicksal nicht ertragen, das 
heute der Mehrheit der Menschen auferlegtist, das Schicksalder Arbeits
teilung. Es war ihm unmoglich, jahraus, jahrein, Tag ffir Tag dieselbe 
begrenzte Berufsarbeit zu leisten. Die Vielfaltigkeit seiner Anlagen 
emporte sich dagegen. Er verstand aber selbst nicht, was ihm fehlte, 
und so machte er es ahnlich wie die kleinen Schulstfirzer: wie diese 
aus der Schule, so blieb er von den Arbeitsstellen weg. Der Zufall der 
Verweisung in die Arbeiterkolonie mit ihren vielfaltigen Arbeitsaufgaben, 
hatte das Ratsel seines Daseins gliicklich gelost. Wir aIle, auch wenn 
wir noch so einfache Menschen sind, haben unser Wesensgeheimnis, das 
wir allein oft nicht losen konnen. Aber 'Vom Freunde verlangen wir, 
daB er es unS deuten und 16sen hilft und wir verlangen weiter, daB er 
dieses unser Wesen nicht aus dem Auge 'Verliere, auch wenn wir uns 
im Laufe der Zeiten auBerlich und innerlich andern. In allem Wandel 
vom Kind zum Greis doch als Wesen gleicher Art, als einheitliches Ich, 
vom Freunde festgehalten zu werden, gehort zu den kostlichsten Erleb
nissen der Freundschaft. Und schlieBlich verlangen wir vom Freunde 
auBer dieser Wesens- und Schicksalsfreundschaft auch Gesinnungs
gemeinschaft in weltanschaulichen und politischen Dingen. 

Und nun sage ich: Ehe und Familie, sind als gesunde soziale Lebens
form nur zu retten, wenn sie sich zu einem solchen tiefverankerten, aIle 
ihre Glieder, Eltern und Kinder, umfassenden Freundschaftsbunde 
gestalten. 

Nun kann man gewiB einwenden: diese Umbildung von Ehe und 
Familie ist ja eine sehr schone Idee, aber die Realitat des Lebens sei so, 
daB die Verwirklichung des Ideals doch eine sehr zweifelhafte Sache sei. 
Man kann hinweisen einerseits auf die Erscheinungen schrankenloser 
Ichsucht, die man jeden Tag bemerken kann, auf den Mangel jeder 
Opferbereitschaft ffir den anderen, auf die Erscheinung riicksichtsloser 
Selbstbehauptung auf Kosten anderer. Man kann andererseits hin
weisen auf die Erscheinungen groBer materieller Not, die feindlich sich 
aller harmonischen Gestaltung von Ehe und Familie entgegenstellt. 
Denn groBe Not wecke die primitivsten animalischen Instinkte, drange 
alles feinere im Menschen zuriick, ja sie sei die haufigste Ursache ffir 
Familienkonflikte. Not ist streitsiichtig, sagt ein altes Wort. 

Diese Einwande sind sicher sehr richtig. Man muB sie sogar in ihrer 
ganzen Tiefe zu erfassen suchen, denn nur so, nicht durch oberflachliches 
Dariiberhinweggehen kann man, Wenn iiberhaupt, zu ihrer Uberwindung 
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gelangen. mer das Wesen der materiellen Not und das Erfordernis und 
die Art ihrer Bekampfung ist von mir an dieser Stelle nichts Grund
satzliches zu sagen. lch habe nur einen Erganzungsvorschlag anzu
deuten1• Neben den politischen und wirtschaftlichen Verbanden die 
sich heute der Notbekampfung widmen, muB noch ein neuer Not
bekampfer tatig werden: d. i. die Gesamtheit der von Not bedrohten 
Familien, d. i. die organisierte Selbsthilfe der Familien. Auf dem Ge
biete der Volkswirtschaft ist Organisation eine selbstverstandliche Wirk
lichkeit geworden; die Menschen als Arbeiter, Angestellte und Unter
nehmer organisieren sich' zu Verbanden zur Wahrung ihrer Interessen. 
Fiir die Menschen als Familienmitglieder fehlt ahnliches. Was ich vor
schlage ist die Organisierung gesinnungsverwandter Familien zu Selbst
hilfegenossenschaften. Ein solcher Vorschlag bedeutet nichts grund
stiirzend Neues. Die modeme, aus Eltem und Kindem bestehende 
Kleinfamilie ist eine verhaltnismaBig junge Erscheinung. Viele Jahr
tausende hindurch war die herrschende Familienform nicht die dieser 
Kleinfamilie, sondem die der mehrere Generationen und mehrere Ver
wandtschaftsgrade umfassenden Gemeinschaft Blutsverwandter, die 
GroBfamilie oder Sippe. Mein Vorschlag bedeutet die Wiedererweckung 
der Sippe. Aber was ich meine, ist nicht die Sippe der Blutsverwandten, 
sondem die Sippe der Interessen- und Geistesverwandten. lch be
schranke mich hier auf diese Andeutungen. 

Der Behandlung des weiteren Einwandes gegen die von mir gemeinte 
Umbildung von Familie und Ehe, den Einwand der schrankenlosen 
lchsucht der Gegenwart, dient schon das friihere Kapitel "mer den 
Geist der Macht und den Geist der universellen Solidaritat." 

b) Die Bediirfnisbefriedigung im Leben des Volksganzen. 

In der isoliert lebenden Familie bilden die Familienmitglieder eine 
geschlossene technisch-wirtschaftliche Arbeitsgemeinschaft auf der 
Grundlage geschlechtlicher bzw. blutsverwandtschaftlicher Gemein
schaft. Um dieses innigen Zusammenhangs willen wird gewirtschaftet. 
Wirtschaft ist hier deutlich bloBes Werkzeug der MittellJeschaffung und 
dem eigentlichen Leben der Familie untergeordnet. Dieses eigentliche 
Leben der Familie ist fUr den Aufbau und die Funktion ihrer Wirtschaft 
bis in alle Verzweigungen hinein spiirbar. Die Familie berat den Wirt
schaftsplan. Sie verteilt die Arbeiten auf ihre arbeitsfahigen Mitglieder. 
Und auch bei der Durchfiihi.'ung der Arbeiten entschwindet normaler
weise nicht das BewuBtsein, daB die Arbeitskollegen in erster Linie 
Familiengenossen sind. 

1 Naheres dariiber in meinem Aufsatz: GroJ3stii.dtische Hausgenossenschaften 
in der Deutschen Zeitschrift fUr Wohlfahrtspflege, Berlin, v. Oktober 1930, Nr. 7. 
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Aber nicht nur die durch Geschlechtsgemeinschaft und Blutsver
wandtschaft begriindete Wirtschaftsgemeinschaft tragt solche Ziige. 
Auch bei der Wirtschaft solcher Gemeinschaften finden sie sich, deren 
Grundlage eine echte weltanschauliche Verknlipftheit bildet. lch denke 
dabei nicht nUi.' an religiose Gemeinschaften, sondern an jede Art tiefer 
begriindeter Verbindungen weltanschaulicher NatUi.'. Auch sonstige 
tiefer begriindete Verbindungen, echte Lebenskameradschaften aller 
Art, konnen Wirtschaftsgebilde solcher Beschaffenheit hervorbringen. 
Natiirlich gab und gibt es Wirtschaften geschlossener Art, die nicht 
durch solche innigen Verbindungen getragen sind. Das sind 'Vor allem 
die mancherlei Notverbindungen. Die Gefangenhauswirtschaft, sofern 
sie auf die Erzeugung aller :fiir den Lebensunterhalt der Insassen er
forderlichen Gliter eingestellt ist, die Notwirtschaft von Schiffbriichigen, 
die nur der Zufall der gemeinsamen Seereise zusammengefiihrt hat, 
kommen dabei in Betracht. 

Doch solI in diesem Zusammenhange nUi.' 'Von der auf den Familien
'Verband gegriindeten geschlossenen Wirtschaft die Rede sein, weil ihre 
Betrachtung den geeigneten Ausgangspunkt fUr die Erkenntnis der 
Eigenart der menschlichen Beziehungen im System der modernen Volksr 

wirtschaft bildet. 
Die Untersuchung liber die Familie als soziale Lebensform im 'Vorigen 

Kapitel suchte darzulegen, welche Folgen die Hinaus'Verlegung sozialer 
Funktionen aus dem Bereiche des Familienlebens fiir die Beschaffenheit 
und die Leistungen der Familie mit sich brachte. Dabei ergab sich auch 
Gelegenheit auf das auBerhausliche Ergehen 'Von Familienmitgliedern 
hinzuweisen, fiir die jene Hinaus'Verlegung 'Von Funktionen eine teil
weise Hinausverlegung ihres Lebens bedeutet. Dieses auBerhausliche 
Ergehen vollzieht sich fiir die Kinder in den Gebieten: Nachbarschaft, 
StraDe, Schule, fiir die Erwachsenen 'Vor allem in den Bereichen des 
Erwerbes, der Politik und der Religion. Eine genauere Untersuchung 
dieser Entwicklungen bedeutet eine sehr umfangreiche Aufgabe. lch 
mochte an dieser Stelle jene Vorgange betrachten, die mit der Hinaus
verlegung wirtschaftlicher Funktionen im Zusammenhang stehen. 

Vom Hintergrunde der geschlossenen Familienwirtschaft her be
trachtet ist schon jede wirtschaftliche Tatigkeit au{JerooUIJZich zu nennen, 
die nicht mehr unmittelbar auf die Befriedigung von FamiZienbeilurf
nissen zielt, sondern au{JerfamiZiare Bedurfnisse im Auge hat. Auch 
don, wo der Kern der Wirtschaftstatigkeit noch im HaUIJe 'Verbleibt, 
diese Tatigkeit aber unmittelbar der Befriedigung fremder BedUrfnisse 
dient, wie etwa bei der Kundenproduktion des Handwerkers der mittel
alterlichen Stadt oder auch bei dem Handwerker der Gegenwart, bei 
dem Werkstatte und Wohnung noch raumlich zusammenhangen. Das 
bedeutet in menschlicher Hinsicht eine Fiille von neuen Ziigen im Bilde 
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des menschlichen Zusammenlebens. Ein erstes Schicksalmoment fUr 
einen solchen Handwerker ist die Spezialisierung seiner wirtschaftlichen 
Tatigkeit im Gegensatz zu der umfassenden wirtschaftlichen Tatigkeit des 
Hauptes einer Familie mit geschlossener Hauswirtschaft. Diese Speziali
sierung bedeutet zunachst eine mensckliche Verarmung: viele Tatigkeiten, 
die der Urproduktion und die anderen Handwerken angehorigen, fallen 
fiir ihn fort. Einen Ausgleich bietet die Vertiefung und Bereicherung, 
die die spezialistische Befassung mit dem erwahlten Handwerksgebiete 
hringt. Diese Entwicklung bedeutet fiir die Beziehungen des Familien
hauptes zu den iibrigen Familienmitgliedern den Beginn einer Ent
jremdung. Frau und Kinder stehen zu dem spezialistisch ausgebildeten 
Handwerksmeister zU1lleist schon in viel groBerem Abstand als etwa 
Frau und Kinder des Leiters einer geschlossenen Hauswirtschaft. Die 
Vertretung des Handwerksmeisters durch seine Familienangehorigen ist 
schon eine viel schwierigere Sache als bei dem andern Wirtschaftsleiter. 

Weitere Schicksalmomente: familienfremde M enschen greifen viel 
regelmaBiger und intensiver in die Wirtschaft des Handwerkers ein als 
in die der geschlossenen Hauswirtschaft. Del' Lieferant der Rohstoffe 
und del' Werkzeuge und der Kunde, der Abnehmer, gehoren zu den 
wesenhaften Bestimmungsfaktoren del' handwerkerlichen Wirtschaft. 
Die Beziehung zu ihnen ist in viel ausgesprochenerer Weise Sache des 
Handwerkers selbst als die seiner Familie. Das vermehrt den Abstand 
dieser von ihrem Haupte. Sodann: die Beziehung des Handwerkers zu 
Lieferanten und Kunden ist eine ganz andere als die des Leiters der 
Hauswirtschaft zu des sen Familienmitgliedern. FUr diese letzteren Be
ziehungen ist die Grundlage nicht bIos wirtschaftlicher Natur. Es sind 
in ihr starkste auBerwirtschaftliche Momente gegeben: die geschlecht
Hche bzw. eheliche und die blutsverwandtschaftliche Verbindung, die 
Wohn- und EBgemeinschaft, gemeinsame Geselligkeit, gemeinsame 
weltanschauliche merzeugung und religiose mung. IDeI.' ist eine urn
fassende Lebensgemeinschaft, die in der gemeinschaftlichen Befriedigung 
wesenhaftester Bediirfnisse zurn Ausdruck kommt. Demgegeniiber be
deutet die Verbindung des Handwerkers mit Lieferanten und Kunden 
eine diinne Sonderbeziehung, man kann sagen, eine jragmentarische 
Beziekung, die wesenhaft auf die Befriedigung gewisser wirtschaftlicher 
Bediirfnisse sich beschrankt. Die Beziehung des Handwerkers zu 
Lieferanten und Kunden entspringt wesenhaft rein wirtschaftlicher 
Zwecksetzung. Es handelt sich um den Kauf und urn den Verkauf 
qualitativ begrenzter Gruppen von Sachgiitern: urn Rohstoffe und 
Werkzeuge bestimmter Art und urn Handwerkserzeugnisse. 

So ist schon die Wirtschaft des mittelalterlichen Handwerkers ein 
Komplex ganz verschiedenartig verwurzelter Funktionen: von solchen, 
die aus einer umfassenden Lebensgemeinschaft herauswachsen, und 'Von 

Kraus, Bediirfnis und Befriedigung. 7 
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solchen, die auf einer rational begriindeten, scharf durch bestimmte 
Zwecke bedingten Einstellung beruhen. Noch inmitten seines Hauses, 
inmitten seiner Familie lebend und arbeitend, besitzt dieser Handwerker 
in der Hauptsache noch in ihnen sein Lebenszentrum. Wirtschaftlich 
aber lebt er schon in zwei ganz 'Verschiedenen Bereichen. Je nachdem, 
ob er in Verbindung mit seinen Familienmitgliedern oder in Verbindung 
mit Lieferanten und Kunden sich w'irtschaftlich betatigt. 

Von stoBer Bedeutung ist auch fOlgender Unterschied. Die Ver
giltung der wirtschaftlichen Leistungen erfolgt im Bereiche der einzelnen 
geschlossenen Familienwirtschaft wesentlich nach dem Grundsatz der 
generellen Entgeltlichkeit. Jedes arbeitsfahige Familienmitglied steht 
der Familie 'Voll zur Vediigung und empfangt dafiir vor allem die Be
friedigung der wichtigsten Erhaltungsbediirfnisse. Dagegen ist fiir die 
Beziehung zu Lieferanten und Kunden regelmaBig ein anderes Prinzip 
herrschend: das der speziellen Entgeltlichkeit. Vertraglich wird be
stimmt, was an Leistungen und Gegenleistungen der .Art und dem MaBe 
nach ausgetauscht werden soll. Kaufer und Verkaufer treten sich als 
reine Wirtschaftssubjekte, mithin nicht in ihrem 'Vollen Menschsein 
gegenuber. Als Mensahenfragmente vielmehr. Und damit in grund
stiirzend anderer Weise als im Verbande der geschlossenen Familien
gemeinschaft. AIle nicht mit dem GeschiLfte 'Von Kauf und Verkauf in 
Zusammenhang zu bringenden Wesensseiten bleiben ganzlich auBer 
Betracht. Dieser Wesensfragmentarismus der in geschaftliche Be
ziehungen tretenden Menschen wird erganzt durch den wirtschaftlichen 
Saekfragmentarismus: durch die Begrenzung auch der w'irtschaftlichen 
Interessen auf bestimmte Guterarten und Gutermengen. 

Diese Lage erfahrt eine Verscharfung, wenn Lie£eranten und Kunden 
nicht selbst mehr Erzeuger der 'Von ihnen gelieferten Rohstofie, bzw. 
Verbraucher der 'Von ihnen gekauften Produkte des Handwerkers sind. 
Wenn sie also, 'Von ihrem Standpunkte aus, Waren an den Handwerker 
lie£ern oder 'Von ihm kaufen. Denn die vom Lieferanten selbst erzeugten 
Produkte bzw. die vom Kunden selbst 'Verbrauchten Erzeugnisse bringen 
personliche Warme aus der Lieferantenw'irtschaft und aus der Kunden
wirtschaft in die Handwerkerwirtschaft. Das Fehlen dieser personlichen 
Warme bedeutet eine weitere Verarmung, Entpersonlichung der Be
ziehungen des Handwerkers zu Lieferanten und Kunden, bedeutet also 
eine VergroBerung des Unterschiedes zwischen den wirtschaftlichen 
Beziehungen zu Familienmitgliedern und zu familienfremden Personen. 
bedeutet Banach eine viel scharfere gegenseitige Abhebung der beiden 
Elemente der handwerkerlichen Wirtschaft. 

AIle genannten Umstande treten noch scharfer hervor, wenn es bei 
dem Handwerker zu einer oolligen Los16sung seiner Erwerbstiitigkeit 
von der kauslieken Grundlage kommt. Besonders, wenn er in die Dienste 
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eines Urdernehmers tritt und in dessen Arbeitsraum sich betatigt. Diese 
'Vollige Hinaus'Verlegung seiner Tatigkeit bedeutet, daB letztere fast jede 
unmittelbare Beziehung zur Familie verliert, bedeutet den Sieg jener 
wirtschaftlichen Funktionsweise, die ganz auf den persOnlichen Fragmen
tarismus gegriindet ist. Im modernen Industrialismus haben wir, von 
diesem Standpunkt aus betrachtet, ein Wirtschaftssystem 'Vor uns, das 
ganz 'Von der Naturgrundlage umfassender familiarer Lebensgemeinschaft 
sich gelost hat, das ganz 'Vom Geiste rein wirtschaftlicher Zweck
erwagungen getragen ist und das in seiner Fortentwicklung Impulse 
wesentlich nur aus Verbindungen 'Von Menschen empfangt, die im 
Regelfalle nicht in ihrer 'Vollen Menschlichkeit, sondern nur als Menschen
fragmente miteinander in Beziehung stehen. Dieses Reich des Frag
mentarismus mutet wie ein 8chattenreich an gegentiber dem Reiche voller 
Lebendiglceit, das dort vorhanden ist, wo, wie in der geschlossenen Raus
wirtschaft, eine volle menschliche LebensgemeinschaJt ihr als Grundlage 
dient. lch kann auch sagen, daB die Menschen in dieser neuen 
Wirtschaftsweise zueinander immer weniger als Mitmenschen und 
immer mehr als Nebenmenschen sich 'Verhalten. Man sieht 'Vom 
andern Menschen nur, was fUr die Zwecke der eingegangenen win
schaftlichen Verbindung wichtig ist. Es ist unter diesem Gesichts
punkt z. B. charakteristisch, daB im englischen Sprachgebiet zuweilen 
der Ausdruck "hands" fiir die Randarbeiter 'Verwendet wurde: man 
definierte hier einen Menschen, mit dem man eine Leistung und eine 
Gegenleistung 'Vereinbarte, durch jene unter seinen Organen, die gerade 
fiir den Vollzug der Leistung wichtig sind. Alles andere an diesem 
Partner wurde nur soweit gesehen, als es fUr die Funktion seiner Hande 
bedeutsam sein konnte, als Forderung oder Hemmung. Diese Einstellung 
zum Partner ist so lange einwandfrei, als sie 'Von allen Beteiligten als 
eine rein Junktionale, durch die Eigenart der eingegangenen Ver
bindungen bedingte erkannt wird. Sie wird aber dort verhangnis'Voll, 
wo sie zu einem habituellen Vergessen der GesamtpersOnlichlceit des 
Partner8 fiihrt. Wenn diese Personlichkeit nur als Trager bestimmter 
Funktionsmoglichkeiten definiert wird. Wenn der Arbeiter nur als 
Rand, der Kaufer nur als Warenempfanger erkannt und anerkannt wird. 
Viele Konflikte und Harten im modernen Wirtschaftsleben gehen auf 
diese fragmentaristische Schau der Partner zurnck. Die Menschen als 
M enschen sind in diesem 8chattenreich der modernen W irtschaJt vielfach 
ver8chwunden. Diese Sachlage gibt dann aber erst recht freie Bahn fiir 
das Walten jenes spezifisch europaischen Eroberertriebes, 'Von dem oben 
in dem Kapitel tiber Macht und Solidaritat gesprochen W'Urde. Der 
bloBe Nebenmensch (Gegensatz zu Mitmensch) kann leicht als Objekt 
angesehen werden, das man in seine Verfiigungsgewalt bringen will, 
wie irgendeine Sache. 

7* 
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Diese psychologische Situation steht also hinter der modernen 
Wirtschaft. So konnte die von der alten Naturgrundlage der Familie 
10sge16ste Wirtschaft als eine scheinbar selbstandige ungeheure Schick
salsmacht fiber den lebendigen Menschen sich aufrichten und nun ihren 
Gang gehen nach ihren "ehernen Gesetzen", unbekiimmert urn das 
Schicksal der an ihr beteiligten lebendigen Menschen. Diese Lage er
zeugt bei den meisten Menschen Gefiihle der Ohnmacht und fata
listischer Unterwerfung gegenfiber diesen waltenden Wirtschafts
machten. 

Es ist nun weiter kennzeichnend fiir diese vom Boden voller Menschen
gemeinschaft abgetrennten Machte, daB sie auch in Bezirke mensch
lichen Daseins hineinwirken, die der Entfaltung vollen Menschenturns 
urhaft gewidmet sein sollen - Geselligkeit, Freundschaft, Liebe. Sie 
alle erfahren den EinfluB jener Machte. Irgendwie haben die Men
schen heute das Gefiihl, daB diese Lebensgebilde wie Freundschaft 
usw. erst dann ganz ernst genommen werden dfirfen, wenn sie sich 
auch zu Tragern jener Machte entwickeln: die Geselligkeit zur Ge
legenheit zwangloser Anbahnung und Abwicklung wirtschaftlicher 
Beziehungen (auch politischer Unternehmungen); die Freundschaft zu.r 
personlichen Verbindung, die sich vor allem in der gegenseitigen wirt
schaftlichen Forderung auswirken solI; die Ehe und die Kind-Eltern
beziehung in hohem MaBe zur wirtschaftlichen Hilfsquelle ihrer Partner. 

In aller Selbstverstandlichkeit hat so der Fragmentarismus, der 
vollpersonliches Leben verdrangende, ein Weltreich erobert. Nur in 
verhaltnismaBig kleinen Bezirken vermag sich echtes reines Gemein
schaftsdasein zu entfalten. Es wird groBer Klarheit und unermfidlicher 
Anstrengung bediirfen, urn dem Schattenreich des Fragmentarismus 
seine Oberherrschaft fiber alles menschliche Leben zu entreiBen und 
es urngekehrt zum dienstbaren Glied des Reiches echter Menschen
gemeinschaft zu machen. 

Die fragmentaristische Einstellung besteht z. B. auch weithin gegen
fiber der Wirkung der modernen Arbeitsweise auf Beschaffenheit und 
Lebensgefiihl der Arbeitenden. Das oben, bei der Besprechung des 
Familienproblems, erwahnte Schicksal des scheinbar Arbeitsscheuen 
lehrte, daB Unproduktivitat zuweilen die Folge der weitgetriebenen 
Arbeitsspezialisierung sein kann; weil sie eben von gewissen Menschen, 
auch wenn sie arbeitswillig und arbeitsfahig sind, nicht ertragen wird. 
Wir sind gew6hnt, die weitgehende Arbeitszerlegung hinzunehmen 
wie eine Naturtatsache, als eine Selbstverstandlichkeit. Und so flammt 
auch kein machtiger Wille auf, die Folgen dieser Erscheinung durch 
organisatorische MaBnahmen durchgreifend zu mildern. Dabei leben 
neb en uns noch groBe Bev6lkerungsschichten in ganz anderer Art. 
Jeder Bauer beweist, daB es andere Arten der Produktion gibt als die 
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im System der Arbeitszei'legung iibliche. Das Gliick des Bauem besteht 
nicht nUi" darin, daB er viel in freier Natur arbeiten kann und mit 
Gegenstanden des natiirlichen Wachstums, mit Pflanzen und Tieren, 
zu tun hat. Es beruht auch darin, daB fUr sein .Arbeiten Abwechslung 
ein bedeutsames herrschendes Prinzip ist. 1m Sommer hat er anderes 
zu tun als im Winter, im Herbst anderes als imFriihjahr. Pfliigen, 
saen, ernten, Vieh ziichten und zu Markte fahren, unter Umstanden 
auch Instandsetzung der Gerate und der Baulichkeiten, Rohstoff
verarbeitung und Marktvertrieb der Erzeugnisse obliegen ihm. So wird 
er Mittelpunkt eines reich gegliederten Arbeitssystems, das alle seine 
Krafte herausfordert und sinnvoll nutzt. Demgegeniiber bedeutet die 
Notigung, jahraus, jahrein an derselben Aufgabe beschaftigt, an die
selbe Maschine gefesselt zu sein, eine Vergewaltigung der Menschen
natur. NIETZSOHE schildert einmal, W'ie sein Zarathustra iiber eine 
Briicke geht und dort ein riesiges menschliches Ohr findet. Und 
wie Zarathustra naher zusieht, bemerkt er, daB an diesem Ohr, als 
kleine Beigabe ein Menschlein hangt. Ihm ist das ein Symbol giftig 
horchenden Neides. Es kann aber auch als Sinnbild der verbildenden, 
verzerrenden Wirkungen der weitgetriebenen Arbeitsspezialisierung 
der Gegenwart verwendet werden. 

Irgendwelche Fahigkeiten werden maBlos ausgebildet und die 
anderen Fahigkeiten sind zum Brachliegen und zum schlieBlichen 
Verkiimmem verurteilt. Men8chen!ragmente in produktiver Hin8icht 
sind das Ergebnis dieses Systems. Wiirden wir nicht so stark der Sug
gestion unserer Machtlosigkeit gegeniiber dem Reiche der fragmenta
ristischen modemen Wirtschaft unterliegen, dann gabe es langst eine 
Auflehnung durchgreifender Art gegen die Folgen dieses Systems. Wir 
wiirden die ungeheuren Vorteile der Spezialisierung nicht aufzugeben 
brauchen; wir diirften sie auch gar nicht preisgeben. Wir wiirden 
aber dennoch unsere Aufmerksamkeit energisch darauf richten, orga
nisatorische MaBnahmen zu ersinnen, die eine vielfaltigere Beschaf
tigungsmoglichkeit und damit einen wirksamen Schutz unserer Arbeits
menschen vor Verkiimmerung herbeifiihrten. Das ist an sich durchaus 
moglich und nicht einmal die Rentabilitat wiirde dabei zu Schaden 
kommen. 1st es doch schon langst bekannt, wie sehr rhythmischer 
Beschaftigungswechsel die Leistungsfahigkeit hebt und besonders die 
Ermiidungsgrenze hinausschiebt. Nicht wenige Personlichkeiten, die 
auBergewohnliche Leistungen zuwege brachten, danken das nicht zuletzt 
sinnvoller Abwechslungsmoglichkeit in ihren Betatigungen. 

Auch gegeniiber dem Schicksal der vollerwerbsfahigen Arbeits
losen beherrscht eine fatalistische Suggestion weite Kreise. Die "Kon
junktur" ist eine der gewaltigsten Gottheiten dieser Zeit. Noch vor 
manchen Naturgewalten, vor Regen und Blitz, kann man sich anschei-
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nend besser schiitzen als vor dieser Gewalt innerhalb eines Wirt
schaftssystems, das doch unser allereigenstes Werk ist. Es kann im 
Rahmen dieser Arbeit nicht meine Aufgabe sein, VorschHlge zur Be
kampfung der Arbeitslosigkeit zu entwickeln. Ich mochte blo13 sagen, 
da13 eine klare Erkenntnis des fragmentaristischen Charakters unserer 
Wirtschaft schon der erste Schritt ist, um sich aus jener Suggestion 
von unserer Machtlosigkeit der Konjunktur gegenuber zu retten. 
Raben wir einmal den fragmentaristischen Charakter der modernen 
Wirtschaft mit ihrer Einsetzung ubermenschlicher Wirtschaftsmachte 
durchschaut, dann erhii1t unsere Aktivitat eine weitere Belebung durch 
den mutigen Blick auf das Elend der von der Konjunktur hart be
troffenen Menschen. Denn auch das ist wichtig zu bemerken: die "Uber
zeugung, da13 wir der Konjunktur gegenuber machtlos seien, verstarkt 
die ohnehin vorhandene Tendenz, das Schicksal der 'von der Konjunktur 
Betroffenen zu verges sen. Die Suggestion 'von unserer Machtlosigkeit 
fordert die Verdrangung des Gedankens an die Not der 'von Arbeits-. 
losigkeit Betroffenen. Die Zerstorung jener Suggestion macht auch die 
Bahn wieder frei fur die Aufhebung der Verdrangungstendenz, fur das 
volle Insaugefassen des Schicksals gro13er Menschenmassen. 

Suggestion und Verdrangung lassen sich auch feststellen bei der 
Stellungnahme zu den Wirkungen der sog. Rationalisierung. Wenn es 
von irgendeiner Sac he gilt, da13 sie zwei Seiten habe, so 'von der Ratio
nalisierung. Sofern ihr Ziel systematische Durchleuchtung aller Ar
beitsvorgange unter dem Gesichtspunkt hOchster Zweckma13igkeit, 
giinstigster Gestaltung des Verhiiltnisses 'von Kraftaufwand und Leistung 
ist, ist sie eine Tendenz gro13ter Wirtschaftlichkeit. Aber mit der Ver
wirklichung dieser Tendenz beginnen auch Tatsachen der Unwirt
schaftlichkeit sich geltend zu machen. Da13 viele Maschinen, ganze 
technische Anlagen nun entwertet werden, nlii' noch als altes Eisen 
und altes Gemauer gelten, ist eine wirtschaftliche Vergeudung, die der 
technische Fortschritt sehr haufig zeugt und die in gewissem Umfang 
nicht zu 'vermeiden ist. Anders steht es mit jener Unwirtschaftlichkeit, 
die durch das Schicksal der 'von der Rationalisierung erfa13ten Menschen 
'verursacht wird. Die Rationalisierung schafft zweierlei Menschen
schicksale: sie bewirkt einerseits die Ausscheidung von Menschen
mengen aus ihrer bisherigen Beschaftigung; und sie spannt die 
ubrig bleibenden oder neu eingestellten Menschen in ganz neuer Weise 
in den Arbeitsproze13 ein. Eine der Raupteinwande gegen die Ratio
nalisierung war ja der Hinweis auf die Gefahr iiberma13iger Ausbeutung 
der Menschenkraft. Wo sie wirklich stattfindet ist sie unter volks
wirtschaftlichen Gesichtspunkten als Unwirtschaftlichkeit anzusehen; 
denn sie bedeutet eine raubbauma13ige Benutzung des Produktions
faktors Arbeitskraft. 
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Die -Ausscheidung von Menschen aus ihrer bisherigen Beschaftigung 
braucht nicht ohne weiteres unwirtschaftlich zu sein. Sie ist es dann 
nicht, wenn es gelingt, diese Arbeitskrafte anderweitigen zweck
maBigen Betatigungen zuzufiihren. Nun weill man, daB das bisher 
in zureichender Weise nicht gelungen ist. Ein groBer Prozentsatz 
der durch die Rationalisierung freigesetzten Krafte ist nicht mehr 
untergebracht worden. Diese Folgeerscheinung der Rationalisierung 
erzeugt nun eine Fiille von Schwierigkeiten und zwar nicht nur 
wirtschaftlicher, sondern auch moralischer und gesundheitlicher Art, 
iiber die an diesem Orte nicht Naheres gesagt werden kann. Das 
hier Angedeutete geniigt aber, um zu folgendem SchluB zu gelangen: 
die Rationalisierung als solche ist nicht aufzuhalten und solI auch 
nicht aufgehalten werden, denn sie ist an sich geeignet, ungeheure 
kulturelle und wirtschaftliche Fortschritte zu ermoglichen. Es ist 
im Gegenteil zu verlangen, daB ihr Prinzip nun auch dort zur Gel
tung kommt, wo bisher vielfach Unwirtschaftlichkeit herrschte: bei 
der Gestaltung des Schicksals der von ihr betroffenen Menschen. 
Die Lebensbedingungen der in den rationalisierten Betrieben 'Ver
bleibenden Menschen miissen verbessert werden. Und die aus diesen 
Betrieben herausgefallenen Menschen miissen zweckmaBigen und lohn
bringenden Beschaftigungen zugefiihrt werden. Die erste Voraus
setzung hierfiir ware ihre Erfassung in allen wesentlichen Merkmalen. 
Erst wenn man sich ihre Altersgruppierung, ihre gesundheitliche 
Gruppierung, ihre Gruppierung nach beruflichen Fertigkeiten usw. 
klargemacht hat, besitzt man eine Unterlage fiir die Aufstellung eines 
rationellen Verwendungsplans. 

Neben der Arbeitslosigkeit Vollerwerbsfahiger ist jene der beschriinkt 
Erwerbsfiihigen ein Problem, des sen Erfassung und Losung von jener 
Suggestion unserer Machtlosigkeit gehemmt wurde, die hier in Frage 
steht. Man muB zwischen vollstandig Arbeitsunfahigen und nur teil
weise Arbeitsunfahigen unterscheiden. Ein gtoBer Teil der Unfall
'Verletzten, der geborenen Korperbehinderten, der durch Alter und durch 
psychische Schwierigkeiten Beeintrachtigten ist noch zum Teil arbeits
fahig. Die Verwertung dieser Teilkrafte ist 'Von leicht ersichtlicher ge
sundheitlicher, sittlicher und wirtschaftlicher Bedeutung. Dennoch 
war bis zum Beginn des Weltkrieges nur bei ganz Wenigen eine klare 
"Obersicht iiber die einschlii.gigen Probleme und eine mutige Zuversicht 
und Einsicht in ihre LOsbarkeit vorhanden. Erst die Kriegszeit brachte 
den Beweis, daB eine systematische Arbeitsfiirsorge fiir Erwerbs
beschtankte eine losbare Aufgabe sei. Die heute noch· bestehenden 
Fiirsorgestellen fiir Kriegsbeschadigte und Kriegshinterbliebene wurden 
zu Mittelpunkten einer neuen Art des Anfassens des Problems gesell
schaftlicher Arbeitsfiirsorge. Es ist zu hoHen, daB ihnen in Zukunft 
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noch groBe Wirkungsmoglichkeiten auf dem Gesamtgebiet der Arbeits
fursorge erwachsen werden!. 

Wie die Familie im System der geschlossenen Hauswirtschaft ihre 
Wirtschaft nut als eine unter den vielen LebensauBerungen ihrer urn
fassenden Bluts- und Geistgemeinschaft versteht, so miiBte eine ganze 
Volks- und Staatsgemeinschaft es gegeniiber ihrer Wirtschaft halten: 
Volkswirlsohaft als eine von der V olksgemeinsohaft souveriin gestaltete 
und geleitete Wirtsohaft. Dieses Ziel ist nur erreichbar durch Erkennung 
und Erfiillung zweier Aufgaben. Einmal miissen sich alle zur Reife 
gelangten Glieder eines Volks- und Staatsverbandes als im Wesen 
gleichartige und gleichberechtigte Gemeinschaftsglieder erkennen und 
anerkennen. Solches Erkennen und Anerkennen erst bringt echte 
Menschengemeinschaft hel'Vor. Ferner miissen die zweckmaBigsten 
MaBnahmen gefunden werden, durch welche die bestehende fragmen
taristische Volkswirtschaft, bei Schonung aller ihrer Vorziige, ihres 
Menschen mit "Obermacht beherrschenden Charakters entkleidet und 
zurn dienenden Gliede der Volks- und Staatsgemeinschaft gemacht 
mrd. 

Es sind verschiedene Wege zu diesem Ziele denkbar. iller sei lllU: 

auf einen dieser Wege hingemesen: den am meisten organisch ge
arteten. Er verlangt die Selbsterziehung der breiten Volksmassen. 
Auf diesem Wege wird eine bunte Mannigfaltigkeit von Bewegungen 
entstehen. Was diese von den Bewegungen bloBer Interessenverbande 
unterscheidet ist die grundsatzliche Vermeidung fragmentaristischer 
Einstellung zum andern Menschen, ist seine grundsatzliche Erfassung 
und Anerkennung in seiner voHen Menschlichkeit. Unter dieser ist das 
zu verstehen, was oben als das denkende, wollende, fiihlende Ich be
zeichnet wurde. Jenes Gleichartige also, das aHem, was Menschen
antlitz tragt, gemeinsam ist. Das, waS jenem Zeitgeist des 18. Jahr
hunderts vol'schwebte, del' etwa in der MOZARTschen "Zauberflote" zu 
dem Ausspruch fiihrt: Tamino sei mehr als ein Prinz, er sei ein Mensch. 
Nur solche, auf den Kern des Menschenwesens sich gtiindende Volks
gemeinschaft ist fahig, zu vel'hindern, daB die auf Besonderheiten der 
Begabung, der Ausbildung und sonstiger Momente sich griindenden 
Unterschiede zu Grundlagen volkszerreiBendel', Unterdriickung und 
Rachetaten stiftender Gruppierungen werden. Und ein Letztes: Nur 
solche Volksgemeinschaft ist fahig, auch andere Volks- und Staats
gemeinschaften richtig zu el'kennen und anzuerkennen und damit 
Grundlagen fiii.' einen Weltfrieden schaffen zu helfen. 

1 Vgl. meine beziigl. Schriften: Uber das Berufsschicksal UnfallverIetzter. 
Stuttgart: I. G. Cotta Nachi. 1915. - Die Kriegsinvaliden und der Staat, 5. Auf!. 
Miinchen: E. Reinhardt 1915. - Die Kriegsbeschadigtenfiirsorge, Leipzig: B. G. 
Teubner 1918. 
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c) Die- Bedeutung des Fiirsorgewesens im Ganzen der Yolks- und 
Staatsgemeinschaft. 

Die Volkswirtschaft ist, wie die Ausfiihrungen des vorigen Kapitels 
zeigten, heute noch uberwiegend ein Reich des sozialen Fragmentaris
mus. Daneben aber gibt es einen groBen Bezirk gesellschaftlichen 
Lebens, in dem gerade das dem Fragmentarismus entgegengesetzte 
Prinzip der Erfa8sung der Gesamtpersiinlichkeit Geltung besitzt. Es 
ist das der Bezirk der gesellschaftlichen Hille. 

Das Wesen der gesellschaftlichen Hille besteht darin, dem Einzelnen 
bei seiner Bediirfnisbefriedigung Beistand zu leisten. Es solI dadurch 
seine Befriedigung besser gestaltet oder uberhaupt erst ermoglicht 
werden. Von diesem Standpunkt aus ist allerdings auch die vorhin 
betrachtete volkswirtschaftliche Arbeitsteilung eine Erscheinungsform 
gesellschaftlicher Hille. Sie kann aber nur in einem weiteren Sinne 
als solche gelten; denn ihr mangelt jenes entscheidende Prinzip der 
Erfassung der Gesamtpersonlichkeit des zu Betreuenden. Der heute 
am volkswirtschaftlichen ProzeB Beteiligte bietet oder sucht ganz be
stimmte Leistungen oder Guter. Ich frage etwa als Verkaufer: wer 
wUnscht diese ganz bestimmt gearteten Guter. Mich interessieren als 
Verkaufer nur Menschen mit ganz bestimmt gearteten Bediirfnissen. 
Umgekehrt ist die fiirsorgerische Einstellung. Sie fragt: welche Be
diirfnisse kann der Einzelne aus eigener Kraft nicht befriedigen, weder 
unmittelbar noch mittelbar (dutch Kauf oder Miete). Damit gesell
schaftliche Hille wirkungs'Voll sei, ist erlorderlich, daB sie zu'Vor genau 
ermittle, wo die Selbsthilfe des Einzelnen versagt und daher erganzungs
bediirftig sei und wo nicht. Sie ist also aus wer Zweckbestimmung 
heraus gezwungen zu erforschen, wie der Stand der Bediirfnisse und der 
selbstandigen Befriedigungsmoglichkeiten wirklich ist in all jenen Fallen, 
wo Hillsbediirftigkeit vorzuliegen scheint. Erfassung der Gesamt
personlichkeit ist hier strenges Gebot. 

Nun gibt es freilich gesellschaftliche Hillstatigkeiten genug, die auf 
solche Gesamterfassung nicht ausgehen, die vielmehr streng fragmen
taristisch dem Hilfsbediirftigen gegenuber eingestellt sind. Man denke 
etwa an die Zweige der Sozialversicherung. Die Krankenkasse kiimmert 
sich grundsatzlich nur um Krankheitszustande und Heilungsbediirfnisse 
ihrer Mitglieder, deren sonstige Bediirfnisse kommen uberhaupt nicht 
oder nut mittelbar fUr sie in Betracht. Man darf sich aber von solchen 
Tatsachen nicht beirren lassen. Die Sozialversicherung ist aus dem 
System der aUgemeinen Fiirsorge herausgewachsen. Man wollte z. B. 
die Krankenhilfe fiir Erwerbstatige sicherstellen, wollte sie unabhangig 
machen von den Zufalligkeiten privater und oHentlicher Armenpflege; 
und man wollte sie ferner zu einem Akt organisierter Selbsthilfe der 
Erwerbstatigen machen. MaBgebend aber fiir das Problem: Fragmen-
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ta.ristische Qder ganzheitliche Betrachtungsweise, ist, daB die Kranken. 
versicherung nicht als Organisation zur Befriedigung eines Einzel. 
bediirfnisses, sondern nur in ihrer Stellung im Gesamtsystem der ge
sellschaftlichen Hille richtig gewiirdigt werden kann. Dort, wo Kranken
hilfe noch heute nicht auf Grund eines Versicherungsanspruches, 
sondern ohne solchen nach den Richtlinien der allgemeinen Wohl
fahrtspflege gewahrt wird, ist der organische Zusammenhang der 
Krankenhilfe mit den iibrigen Hillstatigkeiten klar. Eine wohlorgani
sierte allgemeine Fiirsorge wird auch in Fallen, die wegen Krankheit 
an sie gelangen, priifen, W'ie die Gesamtverhaltnisse des Hillswerbers 
sind. Schon darum, um eine tiefere Einsicht in die Krankheitsursachen 
zu erlangen. Als solche kommen auch die sozialen Lebensbedingungen 
weitgehend in Betracht: Wohnungsverhaltnisse, Arbeitsverhaltnisse, 
verwandtschaftliche Beziehungen, daneben die individuellen Schick
salsbedingungen: korperliche Konstitution, geistige Begabung und 
Ausbildung, sittlicher Zustand usw. Die richtige Beurteilung der 
einzelnen Hillszweige ist also gegeben durch ihre Erfassung als Glieder 
eines Gesamtsystems gesellsckajtlicher H ilfe, das die ganze Volks- und 
Staatsgemeinschaft durchzieht. Man wird zu dieser gesellschaftlichen, 
Hille ffir den Einzelnen auch noch die Hille, die FamilienmitgIieder 
untereinander iiben, zu rechnen haben. Die Familie ist ja eine uralte 
Organisation gegenseitiger Hille. Sie iibt noch heute diese Tatigkeit 
aus. Man kann bei der familiaren Hillstatigkeit verschiedene Arten 
feststellen, die sich auf verschiedene Arten der Unselbstandigkeit der 
Bediirfnisbefriedigung griinden. Da ist einmal die Unselbstandigkeit 
der Kinder und Jugendlichen, ferner jene der Kranken und Gebrech
lichen und schIieBlich die Hillsbediirftigkeit der durch Alter Beein
trii.chtigten. Kinderpflege, Kindererziehung, Berufsausbildung der 
Jugendlichen, Krankenpflege, Unterstiitzung von Arbeitsunfahigen und 
arbeitsfahigen Arbeitslosen sind urspriinglich Hillstatigkeiten im 
Rahmen der Familie. 

Dazu kommt dann die Hille einzelner Privater, ferner die Hille 
organisierter privater Helfer (W ohlfahrtsvereine, private Erziehungs. 
anstalten, Privatspitaler usw.). Ferner die Hillstatigkeit der zu Selbst
hilfeverbanden Verbundenen (Konsumvereine, Krankenkassen, Haus
gemeinschaften1 usw.) und schIieBlich die Organisationen der offent. 
lichen W ohlfahrtspflege. 

DaB es heute an einer planvollen, durchdachten Verkniipfung dieser 
verschiedenen Organe genossenschaftlicher Selbsthilfe, privater Selbst· 
hilfe und privater und offentIicher Fremdhilfe noch fehlt, darf die 

l. tiber diese mein Artikel: Grol3sta.dtische Hausgenossenschaften in der 
Deutschen Zeitschrift fiir Wohlfahrtspflege, Oktober 1930. 
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ideell-so£iologische Verknupjtheit dieser Erscheinungen nicht ver
schleiern. 

Dies ist aber im Rahmen der vorliegenden Arbeit das Wesentlichste 
am Fiirsorgewesen aller Arten: daB es das Prinzip voller M enschen
erfa8sung zur Geltung bringt neben dem die Volkswirtschaft beherr
schenden Prinzip fragmentariatischer Menschensckau. 

Diese volle Menschenerfassung bedeutet ein Doppeltes: einmal die 
Erkenntnis der Gleickartigkeit aller hilfsbediirftigen Menschen in ihrem 
Menschsein schlechthin. Fiir alle echte Fiirsorge ist jeder Hillsbediirftige 
zunii.chst ein Mensch schlechthin, ein denkendes, wollendes, fiihlendes 
lch jenseits aller Unterschiede der Hautfarbe, der Rasse, des Alters, 
des Geschlechts usw. Insofern in allei' Fiirsorge diese Erfassung des 
Menschlichen schlechthin stets zu erfolgen hat, sieht sie ab von allem 
Besondern des einzelnen Hillsbediirftigen. Das macht das etkische 
Fundament der fiirsorgerischen Einstellung aus. Soferrl. sie aber zur 
praktischen Hilleleistung gelangen will, muB Fiirsorge gleichzeitig auch 
weitgreifende Erfassung aZles Besonderen in der Beschaffenheit und in 
der Lage jedes hilfsbediirftigen Menschenwesens sein: das ist die medi
ziniscke, psyckoZogiscke und soziologische Seite aller echten Fiirsorge, 
die ihr ebenso wesensnotwendig ist wie ihre ethische Fundamentierung. 
Wo echte Fiirsorge ist, da entsteht auch echte menschliche Verbindung 
zwischen Helfendem und Hillebediirftigem. Allerdings ist diese Ver
bindung dort, wo es sich um auBerfamiliare Fremdhilfe privater und 
offentlicher Art handelt, dadurch gekennzeichnet, daB sich Helfer und 
Bediirftiger nicht auf dem FuBe der Gleichheit befinden. Der gute 
Helfer erfaBt den Bediirftigen in seiner ganzen Menschlichkeit; das 
Umgekehrte aber ist nicht die Regel (aus 'Vielfachen GrUnden). So fehlt 
die letzte Weihe in diesem Fiirsorgeverhaltnis: die Gleichartigkeit der 
Partner in ihrer soziologischen Stellung zueinander. Diese Gleichstellung 
ist dort grundsatzlich erreicht, wo es genossensckajtlicke SeZbstkiZfe gibt. 
Es ist ein denkbarer Fall, daB man dazu kommen wii'd, die gesamte ge
sellschaftliche Hille groBen Selbsthilfeorganisationen zu iibertragen. Man 
kann sich etwa die Sozialversicherungsinstitute zu solchenZentren der all
gemeinen Fiirsorge ausgebaut denken. Man kann sich aber auch denken, 
daB Fiirsorgegemeinden gebildet werden, zu Hillsverbanden organisierte 
W ohnbezirke, die alles in sich schlieBen, 'Was an privater und offent
licher Hille geleistet wird; von der Hille der einzelnen Familie fiir ihre 
Mitglieder, iiber die gegenseitige Hille dei' Hausbe'Wohner bis zur Hilfe 
der genossenschaftlichen Verbande fUr Sondernotstande (Krankheit usw.) 
und bis zur staatlichen und gemeindlichen Hille. Solche W ohnbezirks
gemeinden waren die Treuhander fiir aIle hilfswilligen Organe der 
Volksgemeinschaft. Diese Fursorgegemeinden konnten zu machtigen 
Triigern eines antifragmentaristischen Geistes werden, einer ethisch 
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fundamentierten und medizinisch, psychologisch und soziologisch aus
gebauten Gesamterfassung des Menschentums. Und sie wiirden viel
leicht dadurch geeignet werden, Bannertrager dieser Idee fur die ganze 
Volk8gemeinsckaft zu sein und die machtigsten Vertreter der Forderung, 
daB auch im Reiche der WirtsckaJt und in allen sonstigen gesellsckaJt
lichen Lebensgebieten die Einstellung auf den gesamten Menschen zur 
Regel werde. Sie wiirden dadurch zu Erben jener Menschenauffassung, 
die im Bereiche der guten gesunden Familie stets maBgebend war; 
einer Auffassung, die in jedem Familienmitgliede, moge es noch so 
spezialistisch geartet und tatig sein, nicht in erster Linie diesen Be
gabungs- und Tatigkeitsspezialisten sieht, sondern den Bluts- und 
Geistesgenossen. Die Fiirsorgegemeinde konnte so vielleicht die Briicke 
werden zu einer Umbildung des Volks- und Staatsverbandes aus einer 
Notgemeinschaft zu einer 'Vollen echten Geistgemeinschaft, zu einer 
echten Volksfamilie. 

D. SchluB. 
Die Moglichkeit einer iiberindividuellen und iibersozialen Sinnbegriindung 

menschlichen Daseins. 
Wenn nun Quellen und Formen menschlichen Tuns abgehandelt 

wurden, so bleibt fUr eine Betrachtung menschlichen Lebens Yom 
Standpunkt der Bediirfnislehre eine letzte abschlieBende Betrachtung 
ubrig. Es handelt sich um die Frage nach der letzten Begrurulung 
des Lebenswillens des Menschen. 1st er darauf angewiesen, sich zu 
sagen: ich will leben, weil mir leben gefallt, weil ich Kinder haben und 
hegen mochte, weil ich der Menschheit nutzen will. Oder gibt es nicht 
auf dem Boden reiner Erfahrung eine Sinnbegriindung menschlichen 
Daseins, die mehr als solche Zielsetzung bietet 1 

lch meine nun, daB gerade die Anwendung der oben erorterten 
Transexistenzialmethode hier eine Entscheidung positi'Ver Art erlaubt. 
Der dahin fiihrende Gedankengang ist so: Gewi.6, jedes tatsachliche 
Sein kann im Sinne jener Methode weggedacht werden. Insofern er
scheint jegliches Sein, erkenntniskritisch beurteilt, nicht kraftiger als 
das denkbare Nichtsein. Aber - und das ist das Entscheidende -
dieses denkbare Nichtsein ist tatsiichlich nicht vorhanden, es ist bloB denk
miiglich. Unser tatsachlich vorhandenes Seinjedoch (der Kosmos )ist nicht 
bloB denkmoglich, sondern wirklich. Wenn von zwei als gleich moglich 
denkbaren Zustanden einer sich verwirklicht, der andere aber nicht, 
dann ist das ein Hinweis darauf, daB hinter der einen Moglichkeit eine 
VerwirklichungskraJt stand, hinter der anderen aber nicht. Dem reinen 
Denken erscheint es freilich zunachst als Zufall, daB uberhaupt etwas 
ist und nicht Nichts. Wenn aber nun tatsachlich eine Welt, ein Uni-
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versum, ein Sein vorhanden ist, dann muB in dies em Sein eine Kraft 
walten, die das absolute Nichtsein dazu 'Verdammt, blo.Be Moglichkeit 
zu bleiben. In psychologisierender Farbung konnte man sagen: in der 
tatsachlichen Existenz einer Welt, trotz der denkbaren Moglichkeit 
ihrer Nichtexistenz, offenbart sich ein diese Moglichkeit wegschiebender 
Existenzwille. Und von hier aus betrachtet gibt es :fUr jeden Menschen 
eine seinen individuellen Existenzwillen weihende und in Lebens
schwierigkeiten ihn stiitzende Begriindung: ich mache mich zum Organ 
jenes iiber mir waltenden, im Universum mich umschlie.Benden Welt
willens. Meine blo.Be Existenz schon beweist, daB er meine Existenz 
will. Und so will ich sein, trotz allem. Dieser auf Ehrfurcht gegriindete 
Wille solI uns tragen, wenn auch in schwerer Daseinsnot die iiblichen 
Motive unseres Daseinswillens 'Verblassen. 
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