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1. Das Seiende im eigentlichen und in uneigentlichem Sinne
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sondere der Weisheitslehre (Metaphysik) 3

5. Worterkläiungen des Metaphysikers:
I. S e i e n d e s i m e i g e n t l i c h e n S i n n e = Ding,

wozu auch Kollektive von Dingen und Teile von Din-
gen gehören. Das Kollektiv kommt nicht als neues Ding
hinzu. Die Substanz ist Teilding, wofür das Akzidens
das Ganze ist. Absurde Teilungen, die gegen das Ge-
setz der Addition verstoßen. Aristoteles und Leibniz
irren, wenn sie kein Ding aus Dingen bestehen lassen. 4

II. S e i e n d e s i m u n e i g e n t l i c h e n S i n n e
a) Das Abstraktum als fiktiver Teil des Konkretums . 6
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c) Das Sein im Sinne des Wahren 8
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I. Zum Seienden im e i g e n t l i c h e n Sinne gehören alle
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der Prädikation des Akzidens von der Substanz und der
Substanz vom Akzidens . . . # 11
Das Kontinuum keine Punktmenge. Der Punkt nur als Grenze 12

II. Seiendes im u n e i g e n t l i c h e n Sinne. Ob die Homo-
nymie irrtümlich oder bewußte Fiktion? Klassen des un-
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1. Das Seiende im Sinne des Wahren 13
2. Das Gedachte als solches 14
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schiedene Objekte beim Denken desselben Dinges . . . 32
2. Objektsdifferenzen bilden den Unterschied bestimmten und

unbestimmten Denkens. Den unbestimmten Vorstellungen
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inkompatibel, was eine falsche Theorie der Individuation zur
Folge hatte 34

5. In Wahrheit hat dasselbe Individuum Anteil an monostoiche-
tischen und heterostoichetischen Differenzen. Die Indivi-
duation erfolgt wechselseitig durch heterostoichetische,
spezifische Bestimmungen 35

6. Solche finden sich wie auf substanziellem, so auf akziden-
tellem Gebiete 36

7. Akzidenteile Unbestimmtheit bei substanzieller Bestimmtheit 37
8. Ob die Unterscheidung substanzieller und akzidenteller

Differenzen entbehrlich? 37
9. Sie ist es nicht, so wahr die Erfahrung die einseitige Ab-

trennbarkeit gewisser Bestimmungen lehrt, und diese sind es,
welche die Individuation geben 37

10. Ob der Unterschied unbestimmten und bestimmten Vor-
stellens wirklich, wie § 2 lehrt, ein solcher dem Objekte
nach sei? Wieso kann dann dieselbe Sache einer bestimmten
und einer unbestimmten Vorstellung entsprechen? — Ant-
wort: man muß zwischen sachlichen und gegenständlichen
Unterschieden unterscheiden 38

11. Substanz und Akzidens sind sowohl sachlich als gegenständ-
lich unterschieden 41

12. Ergebnis der Untersuchung über die Spezifizierung der Vor-
stellung nach den Gegenständen als solchen 41

13. Die Einteilung in Genus, Spezies und Individuum, ist eine
solche dem Gegenstande nach. Die Sachen sind immer
individuell 42

14. Gegenständliche Unterschiede stellen nicht notwendig, aber
häufig sachliche dar 42

15. Alle Sachen fallen unter die ganz unbestimmte Vorstellung
des Etwas = Dinges = Wesens 43

2. Von den Verknüpfungsweisen gedanklicher Elemente
(30. IX. 1908)

1. Die Verdeutlichung einer Vorstellung setzt in irgend einem
Sinne Teile darin voraus 43

2. Diese können wir frei kombinieren, doch sind alle Ver-
knüpfungsweisen ebenso der Anschauung entnommen wie
die Elemente . 44

3. Von den wichtigsten Verknüpfungsweisen: I. Identifikation,
II. Attribution, III. Kontribution, IV. Kopulation, V. Dis-
junktive Verknüpfung 44

4. Von der Identifikation des Gedachten als Gedachten und der
Spezifikation des Bewußtseins dem Objekte nach . . . 45

5. Von der sog. Bewußtseinsadaequation 46
6. Vom symbolischen Denken 47



XXXVI Inhaltsverzeichnis

3. Wesen, Einheit und Wesensteile
(28. IX. 1908)

1. Wir haben nur Dinge zum Objekt 48
2. Wo es anders scheint, handelt es sich nicht um Objekte . . 48
3. Alle sind Wesen 49
4. Manches Wesen ist eine Vielheit von Wesen. Dieses Wesen

besteht aus ihnen, kommt aber nicht als neues Wesen hinzu 49
5. Mit Unrecht leugnet Aristoteles, daß Wesen aus Wesen be-

stehen können 51
6. Wesen heißt nicht soviel wie Eines 51
7. Es gibt Ganze, die nicht aus einer Mehrheit von Teilen be-

stehen. Das Akzidens ist ein solches. Es schließt die Sub-
stanz ein, aber daß es außer ihr noch einen zweiten Teil
enthalte, ist Fiktion 53

8. Substanz und Akzidens sind Dinge im selben Sinne des
Wortes (gegen Aristoteles) 53

9. Individuell dasselbe Akzidens kann nicht zwei Substanzen
zukommen 54

10. Ob dieser Satz bei Wirken und Gewirktwerden sowie bei den
Relationen Ausnahmen erleide? 55

11. Untersuchung der Fälle unmittelbar wahrgenommenen Kausal-
zusammenhanges unter diesem Gesichtspunkte. Hier ist das-
selbe Subjekt wirkend und leidend 55

12. Untersuchung der Fälle hypothetischer Kausalzusammen-
hänge, wo Wirken und Leiden auf zwei Dinge verteilt sind.
Nur das Leiden ist eine reale Bestimmung 56

13. Auch die Vergleichsrelationen unterordnen sich dem Satze.
Zwar handelt es sich um eine Mehrheit von Subjekten, der
als solcher die (komplexe) Bestimmung zukommt, aber dem
einen Teile nach der einen, dem andern nach der anderen
Teilsubstanz 57

4. Fiktive Teilungen des Seienden
(4. II. 1914)

I. Das Wort Seiendes als Name (für unsern allgemeinsten Be-
griff) synonym mit Ding 58

II. Das Wort Seiend, wo es bloß als Name f i n g i e r t wird . 58
1. Aufzählung von 6 Fällen solcher Fiktion 59
2. Die Fiktion der sog. logischen Teile (Abstrakta im Sinne

prädizierter Universalien) 59
3. Fiktive Teilungen der akzidentell erweiterten Substanz

(abstrakte Akzidentien) 61
4. Fiktive Teilungen der Substanz selbst (substanzielle Ma-

terie und Form) 61
5. Fiktive Teilungen der abstrakten Akzidentien (akzidentelle

Materie und Form) 62
5. Das Verhältnis von Teil und Ganzem beim Kollektiv,

Kontinuum und Akzidens
(16. XII. 1915)

1. Die Eleaten hielten diskrete Vielheiten, neuere halten kon-
tinuierliche für widersprechend 6?
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2. Wir schauen aber Kontinuierliches an, was Widerspruch
ausschließt, und diese Anschauung ist selbst ein kontinuierlich
Vielfaches 63

3. Vergebens spricht man uns sie ab 64
4. Vom Kontinuum sind sowohl das Ganze als auch die Teile

real (gegen Aristoteles) 64
5. Es kann nicht als eine diskrete unendliche Vielheit gefaßt
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1. Über unvollkommene Entelechie und Intensität
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1. Seine Definition der Bewegung als Wirklichkeit des in Mög-
lichkeit Seienden als solchen 68

2. Erklärung dieser Definition durch Hinweis auf die Unter-
schiede der Teleiose, welche ein ruhender Punkt gegenüber
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Punkt bewege, nicht ebenso vollständig wie durch die
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Hinsicht läßt die Bestimmung »Ein Körper bewegt sich durch
diesen Punkt« noch unendlich viele Möglichkeiten offen, je
nach der Richtung, in welcher sein momentaner Ort mit frü-
heren und späteren Orten zusammenhängt. Die Folge davon
ist aber nicht, daß der bewegte Körper in geringerem Grade
existiert als der ruhende, sondern nur, daß der Begriff »hier
bewegt« den Körper weniger vollständig vorstellt als der
Begriff »hier ruhend« 70

5. Es gibt noch eine andere infinitesimale Variation der Orte,
nämlich diejenige, in ihrem Verhältnis zu den benachbarten
Orten. In dieser Hinsicht gibt es quantitative Unterschiede,
die der sog. Plerose; aber auch sie ergeben keine Herab-
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setzung des Existenzgrades, sondern nur eine Verminderung
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